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Was hat Belgien mil

Barschel und was hot

Barschel mif Lfibeck

zulun?

Diebelgische Bevolkerung, so die bun-

desdeutschen Medien, erlebt derzeit ihr

politisches Trauma.

Personelle Querverbindungen zwi~

schen Politikund Verbrechen, zwischen

KindesmiBbrauch und Politikermord,
gedeckt und mitausgeffihrt von Poli-

zisten oder tunesischen Auftragskillem,
— gedungen und bezahlt von Ex-Mini—

stem und heutigen Parlamentariem.

MiBbraucht und ermordet wurden

Kinder, ermordet auch der Sozialist

Andre Cools als erdabei war Korruption
und politische Machenschaflen u.a. im

Zusammenhang mitdem Augusta-Mili-
tfirhubschrauber der O'ffemlichkeit
preiszugeben.

Danach: jahrelanges Schweigen und

Vertuschen. Die Assoziation der Ver-

strickung von Politik und Mafia, sprich

"Geldmachen um jeden Preis" zersttirt
das Selbstbildnis einer Bevolkerung,
die sich in einem Staat wfihnte, den sie
demokratisch legitimiert und kontrol-
lien und der so gamichts mit den soge-
nannten "Bananenrepubliken" zu tun

haben konnte.

Wielange hates gedauert, bis zumin-
dest die Moglichkeit des Mordes an

Uwe Barschel einger‘a‘umt wurde? Und

gaben nicht illegale Waffengeschéifte
AnlaB zur Spekulation?

Wielange werden wir noch darauf
warten mijssen, bis deullich wird, in
welche dubiosen Geschfifle Barschel
wirklich verstricktwar, warum sein Tod

notwendig war und welche Verbindun-
gen zwischen Politik und Verbrechen
er hitte (gewollt Oder ungewollt) ver-

raten konnen?

Interessanterweiseha‘tnun ausgerech-
net der Chef der Liibecker SLaatsan—
waltschaft Heinrich Wille, seines Zei-
chens "Ermittler" im Fall Barschel,
seinen kritisierten Kollegen, die die
Liibecker Brandnacht "bearbeiten",
Riickendeckung verschafft. In den
Liibecker Nachrichten Vom 26.Juli
nahm er ausgieb‘ig, aber verdfichtig un-

konkret Stellung zur Kritik um die

Elmituungen. Der Staatsanwaltschaft
seien keine Ermittlungsfehler unter-

laufen. Warum ist dann aber die

Bodenplatte, an der das Feuer

ausgebrochen sein sol], auf den Mil“
geworfen warden? Warum wurden die

vier talverdfichtigen Nazis erst Monate
nach dem Brandanschlag zu ihren VCY’

sengungen befragt? Und weshalb sind
die Widersprfiche, in die sic sich inzwl-

schen verwickelten, unerheblich? A“

was starb der HausbewohnerSylvio A.,

nachdem deutlich wurde, dafl er nicht
an Rauchgas ersu'ckt ist?

.

Kritik wirdabgewiesen. Anderersells

konzentn'eren sich die Ermittlungen
nach wie vor einseitig auf den Mitbe-
Lroffenen Safwan Eid, und es hat and]
nicht lange auf sich wanen lassen, daB

dasLfibecker BiindnisgegenRassismlls
fl‘ir seine kritische Cffenlichkeitsarbl?It
gegen einen der ermittelnden Staatsan-
wiilte strafrechtlich verfolgt wurde. In

dieSes Bild paBt, daB auch die in den

neuen Bundesliindem meistens vollig
fiberlastete Polizei, die- 200 DemOU'
stranten in Grevesmfihlen mit1 700

Beamten sofort einkesselte.
An der Wahrheit iiber die Nacht, in

der 10 Menschen starben, scheint es

jedenfalls kein politisches InteresSe zu

geben. Stattdessen wird die Abschie-

bung der Uberlebenden benieben.

hW

Foto: S. Adorf/Version



MachI und HerrSchde TeiI III
.. .aus dem Inneren des Spdrpdkets

Ffir die Bedingungen emanzipativer Prozesse und den so-

zial-O’konomischen Boden auf dem sie sich entwickeln, ist

das Verhiiltnis der Menschen zu Obrigkeit und Staat von

Crheblicher Bedeutung. Die momentanen sozial-(‘jkonomi-

Schen Verschéirfungen treffen die Menschen in einer Phase

der (Noch?) Anbindung ans System, basierend auf einer

Ebfinegrunds'aitzlicherIdentifizierung,diezwarimmer wieder

durch bestimmtcgesellschaftlichePhiinomene und Ereignisse
lmtiert, aber doch selten grundsatzlich in Frage gestellt
wurde. Es bedarfunter diesem Aspekt genauer Beobachtung
Und Analyse, wie weit ein Umbau der Gesellschaft und des

Staates unterAusnutzung alter (?) Einbindungsmechanismen
reicht, und in wie weitdadurch neue Qualitfiten im VerhéiItnis

Mensch, Staat und Gesellschaft entstehen. Ein Wandel

Staatlicher Wirkmcchanismengemcint ist hier speziell die

Rolle als Versorgungsstaat mit o'konomisch/sozialer Garan-

lenstellung, briichte verindcrte Rahmenbedingungen eman-

Zipativer Prozesse und ein verandertes Mensch /Staat -

Verhziltnis mit sich

yon lI/lic/Ide/ mvk

E'in Einstieg....

”DeutscheBankAG, Fran/gfurt. Auch die Deutsche Bank hat
in den ersten sechs Monaren diesesJahres mehr verdient als
in der gleichen Zeit des Vorjahres. Der Gewinn vor Stewern

stieg im Konzem um gut 24 Frozen: auf 2,246 Milliarden
DM, der 152 Millionen DM Oder knapp I5 Prozent h‘her ist

als im ersten Halbjahr 1995 ."(FAZ 27.7. 96)
Die Aktionfire der D-Bank k6nnen sich gificklich schfitzen,

diirfte sich doch der positive Trend noch verstéirken, sollte
das Sparpaket der Bundesregierung (nach geringfugigen
Anderungen) Wirklichkeit werden. Zu gleicher Zeit steigen
Arbeitslosenzahlen auf Hochstniveau (021.4 Millionen offi—

ziell, 6 Millionen seien arbeitssuchend). Massenarbeitslo-
sigkeit, als Ergebnis stetig vorangetriebener Rationalisie-

rungsprozesse, neuer Fertigungstechniken und der Verlage—
rung von Produktionsstaittenms Ausland, wirdals Druckmittei

zurDurchsetzung weitreichender staatlicher Deregulierungs-
maBnahmen eingesetzt.

Vordergriindig basierend auf dem Argument die leeren
Bonner (Sozial) Kassen entlasten zu mussen verschaffen die

geplanten Anderungen1m Bereich Arbeitsrecht, Rentenver—

sicherung und Krankenversicherung der Kapital/Arbeitge-

SF 3/96 [5]
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berseite ein erhebliches Plus und belasten auf der anderen
Seite Arbeitnehmer und Sozialleistungsbezieher im Milliar—
denrahmen (ca.3,6 pro Anno ).

Zu betonen ist , daB es sich bei dem sogenannten “Bonner
Sparpaket” um um den Einstieg in einem seit geraumer Zeit
geplanten und massenmedial vorbereiteten Destabilisie-

rungsprozess handelt, der unter dem Motto “Standortsich—
erung Deutschland” weitreichende Eingriffe in diebisherige
Tarif und Sozialpolitik der BRD beinhaltct.

V

DiezZ. in den BonnerGremien in Abwicklungbefindlichen
Inhalte sind relativ kurzfristige und im Rahmen gesetzlicher
Regelungen liegende Moglichkeikn, auf die sozialpoliti-
schen/okonomischen Gegebenheiten Einflufl nehmen zu

konnen. 1m Gegensatz zu direkten Lohnsenkungen, dem na-

tfirlichsten Instrument der Profitmaximierung, unterliegen
die genannten PlanederRegierung nichtderTarifautonomie,
sind jedoch nichtsdestotrotz, nicht nur probates Mittel zur

Senkung der Lohnnebenkosten (z.B. Einsparungen der

gesetzlichen Krankenversicherungen, die durch erhohte Ei-

genanteile der Versicherten ausgeglichen werden), sondem
ebenso ein direkter Schritt in Richtung eines “Hire and Fire”
Arbeitsverhalmisses (kein Kfindigungsschutz mehr in Be-
trieben bis zu 10 Beschéiftigten). Rund einem Drittel aller
Beschaftigten wird damit der Kfindigungsschutz entzogen.
“Endgarantierung derArbeit” als Gesam tkonzept, wird so an

diesem Punkt, durch eine gesetzliche MaBnahme umgesetzt.
Eine der einschneidensten MaBnahmen im Rahmen des

Sparpakets betrifft die Lohnfortzahlung im Krankheitsfall:
”Dem/der Durchschniltsverdienerln im Westen mit rund
4300 DM Bruttoeinkommen kb'nnten ktinftig alleine bei der

Lohnfortzahlung in den ersten sechs Wochen zusammen

rund 1200 Mark gastric/zen werden. Beim Urlaubs- und
Weihnachtsgeld enzgingen ihm/ihrzudempro Krankheitstag
mehr als50 Mark; bei sechswc‘ichiger Krankhei t kommen da
schnell fiber 1 600 Mark zusammen." (J.3IBfl‘en ,Referent b.d.
Arbeiterkammer Bremen)

'

Diegeplante Entgeldfortzahlungvon 100 auf80 % entlastet
die Arbeitgeber um ca. 1,9 Milliarden DM/Jahr. Auch die an-

schlieBenden Leistungen der Krankenkassen .sollen von 80
auf 70 % Krankengeld zusammengestrichen werden. Die
Palette der MaBnahmen ist breit angelegt, sie reicht von der

Anhebung der Altersgrenze auf 65 Jahre (wenn also eine
Frau wiebishermit60 in Rente gehen will,muB sie dauerhafte
Abschlage von bis zu 18 % in Kaufnehmen, westliche Stan-
dartrente z.Z. ca. 2080 DM— entspr. 375 DM weniger !), fiber
Kiirzung der DauerderKoren (und hohere Eigenbeteiligung,
lZauf 25 DM/Tag), fiberdie Beseitigung des Rechtsanspruchs
auf RehabilitationsmaBnahmen (Berufsfordernde MaBnah-
men werden zurreinen“Kann—Leistung”),bis hin zur hoheren

Zuzahlung von Arzneien.

Die ebenso geplante Einschrankung von Berufs- und

Erwerbsunfahigkeitsrente zeigen deutlich wohin der Trend

geht; in Zusammenhang mit der Reduzierung von Reha-

Moglichkeiten treffen die Sparpl’cine an diesem Punkt einmal
mehr die ohnehin benachteiligte Gruppe der Behinderten,
die fijrderhin aufwesentlich direkterem Wege in die Arbeits-
losen- und/oder Sozialhilfe abgeschoben werden. Und auch
da sind einschneidende Kiirzungen in Vorbereitung , bis zum

Jahr 2000 sollen insgesamt 19,3 Milliarden Mark bei ABM,
Fortbildung und Umschulung eingespart werden, z.B. der
Abbau beschaftigungsfordemder MaBnahmen in den “neuen

[6] SF 3/96

Bundesléindern”, die nach Schfitzungen (J.Steffen) fund
200000 neue Arbeitslose zur Folge haben werden.

Eine immer wieder in die Diskussion gebrachte Kiirzung
der Sozialhilfe tate ein Ubriges, um ganz im Sinne des so-

genannten Abstandsgebots, Arbeitslosigkeit oder die Not—

wendigkeit auf Sozialhilfe angewiesen sein zu mfissen, 315
eine Drohung erscheinen zu lassen, dauerhaft aufein wesenl-
lich niedrigeres materiell und soziales Niveau herabgestuft
zu werden.

“Wenn im Arsch der Unternehmer kein Platz
mehr ist, gehen die Gewerkschaften auf die

Strafle”(ein OTV Mitglied anlc'zfilich der Bonner
Demo v. 15.6.96)

“Opposition” und vor allem die Gew'erkschaftsfiihrung hat-
ten mit dem “Bijndnis ffir Arbeit” nicht nur auf die alte und
fiberholteSozialparmerschaftliche Schiene gesetzt und u‘nter
dem Proklamierten Ziel die Arbeitslosenzahl halbieren zu

wollen ‘i‘leider fibersehen”, daB die Kapitalseite an eincr

Reduzierung der Massenarbeitslosigkeit in der momentanen

okonomischen Situation postfordistischen Umbaus keinerlei
Interesse hat. Durch das beschworene Bfindnis wurde nicht
nur aufein fiberholtes Weltbild gebaut, sondern im gleichcn
Zug demobilisierend mit denen kooperiert, die Monate spii-
ter die soziale Demontage mit dem “Programm fiir mehr
Wachstum und Beschfiftigung” vom 25. April und dessen
Gesetzentwiirfe vorantrieben. Die vordergriindig aufgeregte
Behauptung derGewerkschaftsfiihrung Kapital und Kabinelt
seien mit diesem Programm aus dem Biindnis ausgestiegen,
tn'fft hochstens an den Punkten Lohnfortzahlung und Kfindi—
gungsschutz zu. Wasdie (im Biindnis) ebenfalls beabsichtigte
Senkung der als zu hoch befundenen Staatsquote (Steuem
und Beitréige, sowie Gesamtsozialversicherungsbeitrag) an-

belangt, muBte davon ausgegangen werden, daB die Senkung
der Sozialabgaben kaum durch Steuern, sondern nur durch
Abbau der Sozialleistungen umgesetzt werden sollte. G6-
werkschaften machten sich somit quasi zum Geburtshelfer
der Sozialkfirzungen. Offentliches Lamento als Auftakt fiif
die notwendig gewordene Protestdemonstration in Bonn im
Juni (der DGB sattelte sich auf eine vom “Blindnis gage"
Sozialabbau” initiierte Demo auf) glichen in diesem Kontcxt
dem Motto “haltet den Dieb”. Die 350.000 Menschen in
Bonn (meineWenigkeit inklusive) ftirdie die Demonstration

Neuer Videoverleihkatalogmit zahlreichen Neuerscheinungen u.al zu folgenden
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Migration / Exil
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nicht zulelzt als Ventil des Unmuls angeboten wurde, beka-

men vor allem heiBe Luft zu horen. Was auch sonst: Noch am

23.5. mobilisierne derDGB unterder Parole “In Deutschland

sind vier Millionen Menschen arbeitslos. Sechs Millionen

suchen einen Arbeitsplatz. Darum brauchen wir ein Blindnis

fiir Arbeit.
"

(Intern. Infofiir die Demo, DGB)

Diese Méir vom "gemeinsamen Boot in dem wir alle sit-

Zen"
, pflegt noch immer die Ideologie der Gewerkschaften

aus der besseren Zeit eines fordistischen Akkumulationsre-

gimes,jenersagenhaften Zeit, in derProduktiviL‘atsfonschxitte

11nd okonomisches Wachstum eine Steigerung der Lohnein-

kommen zur Foige hatten, und damit die Grundlage eines

Massenkonsums schufen. Der Glaube an einen "immer-

wc'ihrenden Fortschrz'tt und Wachstum" mitdem Gesichteines

humanen Kapitalismus und einem keynesianischem Staats-

modell, das nicht nur konjunkturstiiizend -sondern aueh
sozialabfedemd eingreift, verkléirt den Blick auf‘eine sich 1m

massiven Umbruchbefindliche sozial/okonomische Realitiit.

Das “gemeinsame Boot”- gleicht zunehmend

einer Galeere auf deren Oberdeck es sich die

dort Sonnenden bequem machen, wéihrend im

Unterdeck andere das Boot am laufen halten.

EndeJuli sprichtder designierteArbeitgeberprfisidentHundt
offen und desillusionierend (ffir die die noch welche hatten)

aus um was es geht und wie wenig sich die Kapitalseite vom
Massenprotest beeindruckt zeigt: "Eine Stunde mehrArbezt

pro Tag sei zumutbar'. Wer thne nicht senken wolle, miisse

die Arbeitszeit erho‘hen. Andernfalls gingen noch mehr Ar-

beitsplc'itze verloren. Fi'ir Auszubildendeforderte er, die Ar:

beitszeiz zu verlc'z'ngern anddie Vergi'itung zu senkenDadurch

kb‘nnten die Ausbildungszeiten verkiirzt und die Bem’ebe

entlastetwerden. Das Sparpaket derBundesregierung milsse

So schnell wie mdglich umgesetzt werden, reiche aber nick:

aus. «Nichtleistung» milsse niedriger entlohnt werden."

(Reuter.26.7.96)
_

-

Wiihrend Kapitaleigner unverblijmt das Paradox Arbeits-
Pliilze durch Mehrarbeit als Drohung einsetzen und damit

auch noch Erfolg haben, sollen sich dieGewerkschafderlnnen

der glorreichen alten Zeiien erinnem: "1956/5 7 mu/J‘ten

Metallerinnen und Metaller fiir vertragliche Regelungen

streiken. Der Streik dauerte fiber das Weihnachtafest J956

bis in dasJahr 1957 hinein. 114 Tage lang streikten die Me-

tallcr in Schleswz'g-Holstein. J 6 Wochen dauerte dieser Ar-

beitskampffi‘ir die Lohnfortzahlung im Krankheitsfall fiir

gewerbliChe Arbeitnehmer und war damit der ldngste Streik,

den die IG Metall bisher gefz‘ihrt hat. Am J3. Februar wurde

der Streik erfolgreich beendet. Die zentrale Frage derLohn-

fOrtzahlung im Krankheizjall wurde tarz'fiert. I969 wurde

dds Lohnfortzahlungsgesetz verabschiedet und (rat zum J

Januar 1970inKraft.” (FiirArbeit undsoziale Gerechtigkezt,
DGB 96)

Die Reminiszenz an die Vergangenheit soll Mut machen.

Erinnert wird an eine Zeit erfolgreicher gewerkschaftlicher
-

Aktiviliit, bei der sogar das Mittel eines breiten und lang

andiluemden Streiks positiv geschildert wird, aber eben nur

solange es in einem historischen Zusammenhang erscheint.

Die gegcnwfirtige Situation stellt sich anders dar. Die man-

gelndc Konfliktbereitschaft ergibt sich nicht nur aus der

bremsenden Position der Gewerkschaftsffihrung,. sondern

ebenso aus der mangelhaften Bereitschaft der sogenannten
Basis aktiv fiir weitergehende MaBnahmen einzutreten. Das

<

angesichts der massiven und einschneidenden MaBnahInen
erstaunlich reaktionstréige und phantasielose Verhalten der

‘

meisten Gewerschafflerlnnen entspricht erst mal dem der
‘

allermeisten, nichtgewerkschaftlich organisierten, abereben-

so betroffenen Menschen. Eine besondere Motivation, aus-

gehend vom Besitz des Gewerkschaftsbuchs ist nicht zu

erwarten. Ein Gewerkschaftsapparat der seine Mitglieder
‘

mehr oder weniger verwaltet und sozialparmerschaftlich
fiber Jahrzehnte an Untemehmerinteressen anband, ist

offensichllich unfahig, auf die verfinderten Bedingungen
eines Marktes zu reagieren, der zunehmend nicht mehr auf
einen (gewerkschaftlichen) MitLler zwischen Kapital und

Arbeit angewiesen ist. Die Rolle eine solchen Katalysators,
die festgelegt ist auf die Erffillung von Spieliegeln eines So-

Foto: Jfirgen Lichtenberger

zialstaats (2.3. die Einhaltung des Beniebsverfassungsge-
seizes und das Verbot “politischen” Streiks) vertriigt sich

schlecht mit der steigenden Erfordemis eindeutiger und

kémpferischer Parteinahme gegen zunehmende neoliberale

Tendenzen und entgarantierte AIbeitsbedingungen.
Im exemplarischen Zeitraum eines “keynsianischen

Staatsmodelis”, -dem Deutschland der Nachkriegszeit (und
dem damit verbundenen Herrschaflskonzepts)-, waren

Wachstum und Wohlstand zu fix aneinander gekoppelten
GroBen erkléirt worden; unter den Bedingungen steigender
Prosperitfitwar es moglich (wenn auch unter harten Kampfen)
gewerkschaftliche Forderungen durchzusetzen, die sich

wiederum sowohl konsumfordernd und auch ais gesell-
schaftsstabilisierend erwiesen. GeWerkschaften wurden somit

zu einem der wesentlichsten Faktoren sozio-okonomischer

Steuerung innerhalb dieser kapitalisiischen Geselischafi.

“Mil dem Fordismus begann auch die Ara der im weitesten

Sinne «sozialdemokratischwrientierten Reformparteien, die

SF 3/96 [7]



es sich zumZiel setzten. mittels einer systematischen Wachs-
tums-, Konjunktur- and Sozialpolitik eine allmc'ihliche Ver-

besserung der Lebensverhc'ilmz'sse breiter Schichten und
damit eine strukturelle Milderung kapitalistz'scher Risiken,
Abhc'ingigket'ten and Ungleichheiten durchzusetzen." (Hirsch
1995 ,Der nationale Wettbewerbsstaat). Die Etablierung, der
vorallem sozialdemolcratischen Vertreter(innen) der “Arbeit”
aufgewerkschaftlicher ~und aufder Ebene der Parteien, trug
so nicht nur zum Ende einer“klassenbewu8ten Orientierung”
bei, sondern wurde damit zum bezeichnenden Element eines
reformierbaren und nach demokratischen Spielregeln funk-
tionierenden Gesellschaftsmodels. “Die fordistische Regu-
lationsweise beruhte entscheidend any” der Existenz van

umfassenden gesellschaftlichen Groflorganisalionen, einem
in weite gesellschaflliche Berez'che intervenierenden Staat,
bilrokratischen’ Massenparteien, Gewerkschaften. Unter-
nehmer-,Bauem-, A'rzte- undsonstigen Interessenverbc‘inden,
diedenAnsprucherhoben, die kapiralistischenMarktprozesse
ebenso wie die gesellschaftlichen Strukturen u‘nd Entwick-
lungen durch zentralisierte Verhandlungssysteme politisch
zu steuern. Die Legitimation dieses politischen Systems
beruhte wesentlich aufseiner Fc'ihigkeit. aufder Grundlage
eines bestc'z'ndigen wirtschaftlt'chen Wachstums materielle
Verteilungspolitiken zugunstenfast aller gesellschaftlicher
Schichten zu betreiben. (...) Charakteristischfi'ir sie ist ein
hoher Grad an zentralisierter Normierung und Steuerung,
einefortschreitende «Durchstaazlichung» vieler Lebensbe-
reiche und ein erhebliches Maj} an biirokratischer; fiartei-
undverbandsmdfligerKantral(e derLebensweisen, despoli-

‘

tischem Verhaltens, der lnteressenartikulation und der In-
teressendurchsetzung.

"

(ebenda)
Der wechselseitige ProzeB sozialer Auseinandersetzung

und politischer scheinbarerVerschmelzung “ehemals” anta-

gonistisch gegenfiberstehender Klassenfeinde zu Sozial-
partnern, wurde zudem ideologisch verbramt, und zum er-

strebenswerten Ziel aller gesellschaftlich magenden Frak-
tionen erklart. Die autonom (E) als Arbeitgeberverband und-
Gewerkschaft agierenden Tarifparteien regelten fiirderhin
nichtnurdasEinkommensniveauderabhangig Besch‘aftigten,
sondem sie bildeten die Basis ft'ir die Vorstellung einer
gemeinsamen Interessenslage, die das Wort vom Klassen-
gegensatz (besonders wichtig in derZeitdes “kalten Krieges”
und der Systemauseinandersetzunge) zum Beslandteil einer
scheinbar fiberwundenen, “friihkapitalistischen” Zeit werden
lassen sollte.

Die Aufgabe des Staates innerhalb eines “keynesianischen
Regulationsprinzips” ist es sozial abfedemd zu agieren und
ékonomisch steuemd einzugreifen, die “soziale Marktwirt-
schaft” mitdem Anspruch eines Wohlstands fiir allestaatlich
institutionell abzusichern.

Der Staat tn'tt als Garant einer Ordnung auf
, die scheinbar

all denjenigen die in seiner EinfluBzone leben Vorteile
bringt; -Steigende Konsummoglichkeit etablieren sich als
Befindlichkeitsparameter ebenso wie ein Verstandnis vom

fiirsorglichen (Wohlfahrts)Staat, der im Zweifel fiir alles
sorgt. Das Bild vom Staat, der nicht gegen die Masse seiner
Burger agiert und die Interessen weniger vertn'tt, sondern
eines neuen (modemen) S raats der demokratisch reformierbar
erscheint und die Bediirfnisse aller in sich zu vereinen
scheint, setzt sich in den Kopfen fest. Der keynesianische
Staat schafft die okonomisch-soziale Grundlage dafiir, daB
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lffirderhin mehr und mehr das Streben nach positiver gesell-
schaftlicher Veréinderung an die Vorstellung von der Not-

Wendigkeit der Einhaltung demolcratisch/staatlicher Spiel-
regeln gebunden wurde.

Die Erfahrung eines relativen Wohlstands, vor allem in

Zentraleuropa sozialdemola‘atjsch “erkampft” und staatlich
gegen AuBen (sowohl konjunkturell als gebietshoheitlich)

v

‘ abgesichert, wirkt sowohl systemstabilisierend als auch an-

tiemanzipativ in dem Mafle, in dem Staat, Parteien, Unter—
nehmerverbfinde zwangslaufig als Partner intemalisiert
werden.

Der “Strang an dem alle gemeinsam den Karren aus dem
Dreck ziehen sollen” - legt sich gleichsam um den Hals all

derjenigen, die sich aufdem Hintergrund sozialokonomischer

Verscharfungen eigentlieh wehren sollten.
Die komplexen Ursachen einer seit den siebziger Jahren

verminderten Kapitalakkumulation uncl einem Riickgang
der Profitrate, ffihrten zu einem, wenn auch nach Léinderrl
und SozialstruktursehrunterschiedlichenEinbruch im System
sozialstaatlicher Garantien. Das unter dem Aspekt der Herr-

scliaftssicherung hervorragend bewéihrte Modell der keyn-
sianischen Gesellschaftsorganisation gerat in die 6konomi-
sche Krise, zumal die zur Finanzierung staatlieher Subven—

tionsprogramme notigen Volumina zusatzlich die sich ver-

knappenden Budgets belasten. Die seitdem Ende dersiebziger
begonnene , und fiber die achtzigerJahre intensivierte Strate—
gie kapitalistischer Deregulierung erlangte mit dem der Zu—

sammenbruch staats-sozialistischer Regime des Ostblocks
einen weiteren Radikalisierungsschub. NichtnurderWegfall
der Systemkonkurenz im ideologischen Sinne sondem vor

allem auch der gigantische freiwerdende Absatzmarkt und
das riesige Angebot an potentiell zur Verftigung stehender

billiger Arbeitskraftbeschleunigten den Einsatz neoliberaler
Interventionen des Kapitals. Die auch in der BRD seit den

siebziger Jahren steigende Massenarbeitslosigkeit, steht als
Indikator fijr eine sich permanent verschlechternde Situation
auf dem Arbeitsmarkt, verbunden mit einem schleichenden
Verlust jener, in der Hochphase sozialstaatlichen Funktio—
nierens erkampfter Absicherungen. Noch fiber die achtzigcr
Jahre hinweg (also zu einer Zeit,zu der sich z.B. in England
schon der Thatcherism austobte) gelang es dem sozial-
okonomischen System der BRD miteinem aufhohen Niveau
funktionierenden Wohlfahrtsstaat die steigende Zahl der

Arbeitslosen mittels staatlicher MaBnahmen wie ABM und

Forderprogrammen zu teilkaschieren. Die gewerkschaftliche
Strategic -Arbeitszeitverkiirzung gegen Arbeitslosigkeit-
erfolgte voll innerhalb der Logik sozialpartnerschaftlichcr
Denkart. Die in weitestgehend durchgesetzte 38,5 Stundcn-
woche kann in diesem Sinne als letztes Zugestandnis der

Arbeitgeberseite gewertet werden, die jedoch zunehmend
arbeitsintensive Fertigungsprozesse ins Ausland verlagerte
und im lnlandsbereich durch intensivierte und rationalisierte
Produktion kompensiene, ohne nennenswerte Mengen an

Arbeilsplatzen zu schaffen. Der endgfiltige Einbruch des

Arbeitsmarktes und die Gelegenheit zu weitreichenden De-

reglflienlngsmaBnalnmen erfolgte durch den AnschluB def
DDR, wo durch die SchlieBung und Privatisierung ehemals
Staatlicher Betriebe nicht nur schlagartig ein hohes Potential
an Arbeitskraften freigesetzt wurde, sondem ebenso die
enorme Belastung der offendichen Kassen dazu beitriigtv
Argumentationshilfe staatlicher sozialer SparmaBnathn



zu sein. War die Ubemahme der DDR und die Privatisierung
ihrer Wirtschaft nach auBen hin unter der Préimisse erfolgt
Cine mdglichst schnelle Anpassung der Léhne und Geh’cilter

an Wesmiveau zu erreichen, so wird nicht nur dieser Anpas-

sungsprozess stfindig prolongiert, sondern gleichzeitig das

Staatliche “Abfederungsprogramm” fiir Arbeitslose und/oder

auf Sozialhilfe angewiesene massiv ausgediinnt.

Vorhaben, die den Druck auf den Arbeitsmarkt deutlich

erhfihen sind in Planung: ”Wiirden sdmtliche F6rdermafl-

nahmen -ABM, Fortbildung, Umschulung und die Teilfb‘r-
derung fiber Lohnkostenzuschiisse- aufeinen Schlag emge-
stellr (die Regierung plant bis zum Jahre 2000), wurde dze

Arbeitslosenquote (allez'n) in Sachsen van 15,2 (1.1.066th 22

Frozen! steigen; wiirden nur ABM gastric/zen. waren es gilt
18 Prozent." (FAZ) Der auf die Einkommen umgelegte Soh—

daritfilsbeitrag und diezunehmende Bereitschafl vxeler :‘umer
Preis” zu arbeiten, ffjrdem zuséitzlich die Entsolidarlswrung

der (noch) Besch‘ziftigten.

Wir erleben eine Zeit des Umbruchs, die ge-

Wohnte sozial-ékonomische Struktur eines key-

nesianischen Systems befindet sich im Umbau,

der dazugehérige Staat, der integrativ stiitzend

und abfedernd die Hfirten kapitalistischer Re-

alitfit mildert, wird in weiten Bereichen zum

aktiven Wegbereiter in der Durchsetzung neuer

Konzepte.

ES Wfire einjedech Fehler vom endgfiltigen Ende der VCFSOF'
gungsgesellschaft und des “Wohlfahrtsstaais keyneelam—
SChen Musters zu sprechen. Die Tendenz aufelne ausgedunme

Sozialfiirsorge zun'ickzuweichen ist eindeutlg und klar er-

kennbar, findet jedoch in unterschiedlicher Auspragung,

abhangig vom Hintergrund derjeweiligen gewachsenen so—

Zial-ékonomischen Struktur statt.
_

DicUSA, wo das Gesetz der Ffirsorgereform von Fragment

Clinton jfingst gebilligt wurde, fibertreffen die MaBnanmen
def BRD bei weitem, wobei das Ausgangslev'el der sozxalen

Versorgung im Vergleich zur bundesrepuellkamschen be-

kanmermaBen weitaus niedn’ger anzusetzen xst. “Das Qesetz,
dds von seinen zahlreichen Gegnern in der demokratlschen

Partei, den Kirchen und Sozialorganisationen als «unver-

amwortlicher Akt der Grausamkeil gegen die Armen» be—

zeiChnet wird, liberantwortet die FfirsorgefiirdieArmen den

Bundesstaaten. Gleichzeitig schreibt der Bund allerdings

V0" dafl die Ffirsorgezahlungen auf hb'chstens 5 Jahre

begrenzt werden und da/J‘ jeder Ffirsorgeempfd’nger nach

ZWei Jahren eine Arbeit annehmen mufi. Die Nahrungs-
mittelhilfen werden deutlich gekiirzt. Ohne staatliche Unter-

Stiitzung mfissen zukiinftig auch die legalen Einwanderer

“MS/“7mm“, die bisher Sozialhilfe und staazlichen Kran-

kenversicherungsschutz in Anspruch nehmen konnten. Aus

der Bundeskasse werden den Staaten ab dem niz‘chsten

Haushaltsjahr nur nach stark gekiirzre Pauschalbetrc'ige zur
beliebigen Verwendung iiberwiesen. Wiihrendder ndchsten

f‘Z’IfJahre sollen diese Verdnderungen den’Bundeshaushalt

“"156Mi lliardenDollarentlasten. Wissenschafilichelnstitute
““dKennerdeer‘irsorgeproblenwtikwarnen, dafl dieReform
Inehr als eine Million amerikanische Kinder der Armut

Foto: Herby Sachs/Version

preisgeben und in den amerikanischen Stc'idten eine Sozial-

krise ungeahnten Ausmafles auslb'sen werde.
”

(FAZ,2.8.96)
Die neoliberalistisch beeinfluBte Politik der USA, die ei—

nerseits den Riickzug des Staates aus dem sozialen Fiirsor-

gebereich durchexerziert und andererseits die Schaffung
einer Klasse von “working poor” gewollt in Kauf nimmt um

dieOkonomie zu beleben, stehtexemplarisch fiirdie“scharfe”

Variante im Versuch sozialstaatliche und integrative Modelle

kapitalistischen Funktionierens, dutch Formen enthemmter
'

Ausbeutung und sozialerEntgaramierung zu ersetzen. Es ist

jedoch fraglich, ob sich neoliberale Modelle auf Dauer, aus-

ser in fikonomischen Einzelsektoren, denen niedrigst-schwel-
lige Entlohnung sowie “hire and fire" Verhéilmisse mittel-

frisu'ge Marktvorteile verschaffen, auszahlen. Eine Ver-

gleichsbilanzierungder verschiedenen neoliberalen Modelle
der letzten Jahre gegenfiber eher sozialstaatlich verfaBter

Ckonomie ist aufgrund der Verschiedenartigkeit der Akku-

mulationssysteme auBerordemlich schwierig. Schon die un-

terschiedlichen Ausgangsverhéilmisse diverser Okonomien
im Bezug aufdie diktatorischen Bedingungen von Weltbank
und Internationalem Wéihrungsfond (so z.B. das “Chikago
Boy Modell Chiles”) lassen eine quantitativ vergleichende
Beurteilung (z.b. mitdem britischen Thatscherism) kaum zu,

obwohl sich abzuzeichnen scheint, daB sich zwar im Bin-
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nenverh'altnis eineUmverteilung zugunsten der Besitzenden,
jedoch im AuBenverhalmis, kaumjenererhofftedkonomische
Schub bewirken lieB. Im Gegensatz zu einem, von neoli-
beralen Puristen geforderten “minimal state”, der sich ent—

haltsam in Bezug auf die Steuerung okonomischer Prozesse
verhalt, sieht die staatliche Strategie (u.a. deshalb) realiter
anders aus : Der Staat greift sehr wohl ein, er spielt auf der
Biihne der Umstrukturierung mit die wichtigste Rolle, er

wird zum Transporteur der Deregulation, er schafft die Ver-

km‘jpfung zwischen den Bedingungen der Produktion und

Reproduktion, sowie er maBgeblich Sektoren der Bildung,
“Gesundheit” und Kultur zu beeinflussen in der Lage ist.
Globalisierte Ckonomie, verscharfte Konkurrenz der kapi-
talistischen Zentren, die Herausbildung der Handelszonen
Nordamerika, Europa und Siidostasien bewirken so weniger
einen Rfickzug des Staates aus Gesellschaft und Okonomie
(wie es neoliberalistische Theorie eigentlich vorsieht), als
einen spezifisch anderen Umgang mit ihr.

Die als durchgangiges Element momentaner Politik er-

kennbare Ausdiinnung staatlich -sozialer Garantenstellung,’

folgtderDynamik eineraufintemationale Marktverhaltnisse
basierenden Okonomie, die zu reagieren gezwungen ist,
sollten sich die Ausbeutungsbedingungen in anderen okono-
mischen Zentren so verbessern, (138 die Attraktivitat des
“eigenen” Standortes geféihrdet erscheint.Trotz der In-

temationalisierung der Wirtschaft sind die Verwertungs-
bedingungen nicht unabhangig v0n den jeweiligen (national)
staatlichen Gegebenheiten, wie auch staatliche Steuer- und

Finanzpolitik niemals unabhangig von Weltmarktentwick-
lungen zu sehen ist.

Es gibt auf diesen Aspekt bezogen unterschiedlich stark

ausgepragte neoliberale Tendenzen, -aber keinedurchgangige
neoliberale Strategic, die weltweit, im Sinne eines Auto-
matismusses alle Systeme gleichermaBen trifft. "Die Be-

hauptung, Regierungen hiitten in emscheidenden Eragen
der Wirtschafis,- Sozial- and Umweltpolitik angesichts der
kapitalistischen Globalisierung fiberhaupt keine Spielrc‘iume
mehr. konstruiert einer! «Sachzwang Weltmarkt», der
zumz'ndest in dieser Schc'irfe nicht vorhanden ist. Wie gezeigt,
ist das Kapital, was die Wahl seiner «Standorte» angeht,
kez'nesfalls unbeschrc‘inktflexibel. DerAkkumulationsproze/J
bedarfauch im globalen Maflstab einer lokalen, regionalen
und nationalstaatlichen politisch-sozz'alen Einbettung. d.h.
einerKrisen- undkonfliktvermeidendenRegulation,polz'zisch
kalkulierbarer Verhc'iltnisse, komplexen infrastruktureller
Vorbedingungen, administrativer Organisationspotentiale
und der -wenn auch unterschiedlich- qualiflzierten and--
motivierten Arbeiterlnnenschaft" (Hirsch).

Die eingangs beschriebenen SparmaBnahmen der Bun-
desregierung stellen somit zwar einen Schrilt in Richtung
einer staatlich forcierten Destabilisierung dar, sollten jedoch
nicht darfiber hinwegtauschen, daB staatliche Versorgung
nach wie vor bestimmende Maxime staatlicher Politik ist,
Wenn auch in reduzierter Form, bleibt Sie im internationalcn
Vergleich auf relativ hohem Niveau bestchen. Weit davon
entfemtdamitetwasbesehbnigen zu wollen (die MaBnahmen
sind f,r viele dieblanke Katastrophe),erfordertdienfichterne
Betrachtung der von der Regierung projektierten Schritte,
die Bezeichnung als das was sie sind: Eine massive Aus-
diinnung der sozialen und gesundheitlichen Absicherung;
inwieweit Sie jedoch ein reales Ende des Versorgungsstaats
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darstellen, ist von weiteren Faktoren abhangig, die neben

‘konomischen, auch ,ber zumindest theoretisch denkbarcm

Widerstand, bis hin zum Faktor einer extrem gut funktionie-
renden Herrschaftsabsicherung, die sich eben auch auf den
Faktor Vertsorgungsstaat stfitzt, reichen. “Moderne” Herr-

schaftssicherung, die okkupierend integriert und sich so 318
Staat den Menschen eben nicht entgegenstellt, sondern diese
einzubeziehen sucht, hat sich in Form des “Sozialstaats” zur

Herrschaftssicherung nur all zu gut bewahrt. Es mag paradox
anmuten: Gerade das gut funktionierende Herrschaftsmodel
“Sozialstaat” ermbglicht jetzt seine Ausdijnnung. Der nur

marginale Widerstand gegen die zu erwartenden Verschiir—

fungen lassen sich nicht zuletzt durch den jeth effektiv grei-
fenden FaktorEinbindung und Entmiindigung erklaren. Der/
die u-aditionell obrigkeitshdrige Deutsche begegnet den Plii-
nen sozialerKiirzungen und staatlich forcierterdkonomische

Verscharfung mit jener Ruhe, die gemeinhin als erste Biir-

gerpflicht staatlicherseits schon immer gerijhmt wurde. In

Frankreich trieben noch voreinem Jahr staatliche Deregulie-
rungsmaBnahmen ahnlicherAngroBeTeilederBevolkerung
aufdie StraBe und zwangen dieGewerkschaftenzu emsthaften
Streiks gegen die Sparpl'aneJuppes. Die dreiwochigen Ausei—

nandersetzungen und Slreiks waren der wohl breiteste und
Spektakulfirste Akt des Widerstands gegen die' postfordis-
tischenProduktions- und VergesellschaftsmodelleinEuropa-

Sie waren der vorlfiufige Hohepunkt einer Reihe von

Kampfen in den letzten Jahren (erinnert sei an die Unruhen
im Min 94 von vor allem Jugendlichen, die sich einem g6-
planten generellen Anfangsgehalt von 80% des Mindest-
lohnes entgegenstellten). In der BRD reichen die Wider-
standsaktionen in Frankreich immerhin dazu, von Teilen der

Gewerkschaftsobrigkeit zu bestimmten Anlfissen als Drohung
gegentiber der Regierung hergenommen zu werden. Die Ta-

gespolitik sieht indes anders aus. Der krampfhafte Versuch
an die alte sozialpartnerschaftliche Ebene anzukniipfcn
Spicgelt sich in einer naiven Erwartungshaltung wieder, wic
Sie im Entwurf des neuen DGB—Grundsatzprogrammes zum

Ausdruck kommt: "Die Gewerkschaften erwarten auch von

den Arbeitgebern und den politischen VeranMortlichcn,
daf} sie alle Anstrengungen unternehmen, um die Vollbe-

schiifligung wieder herzuslellen." Jedoch wird der /die in—

teressierte Leserln an einer anderen Stelle des Textes aufden
Boden kapitalistischer Wirklichkeit heruntergeholt: “Voll-

beschafligung kann aufabsehbare Zeit nicht bedeuten. dafl1
f11fjede undjeden ein Arbeitsplatz im Sinne eines herkb'mm—
lichen Normalarbeitsverhc‘iltnisses zur Verfiigung steht."
Das sich der Grundsatzprogramm- Entwurf sich in Diimm-
lichkeiten ergeht, ( "Die soziale Marktwirtschaft is! besser
als andere Wirtschafisordnungen dazu geeignet, die Ziele
der Gewerkschaften zu erreichen” ), hat letztendlich wenig
Relevanz. Wichtiger als die leeren Worthijlsen der Gewerk'
schaftsbosse sind die realen Strukturveranderungen dencn
sich die Einzelgewerkschaften und Beschaftigte auf dcm
Tarifsektor ausgeliefert sehen. Das Ausscheren von immcr
mehr Betrieben aus den von Arbeitgeberseite als inflexibcl
bezeichneten Flachemarifvertragen und der AbschluB V0n

Einzelbetriebsvereinbarungen erfolgt bezeichnender Weise
gegen den Willen der jeweiligen Gewerkschaften, die ihrc
Macht mehr und mehr schwinden sehen, abet, und das wirfl
ein deutliches Bild auf den Widerstandswillen der Betrof‘
fenen, immer ofter unter Billigung der Belegschaften, die in



ihrcr Not die Flucht nach vorn -in die unabsehemen "Flefein
des Anpassungsprozesses angetreten hapen.

D1e Belsple e

machen Schule, cines der bekanntesten lst das sogenannte

“Burda-Modell”: “Die Betriebsvereinbarung des baden-

Wiirltembergischen Druckereibetriebs dethfrda—Konzerns,
”On 97 Frozen! der Belegschaft unterschr-zeben unfi vom

Bariebsrat gebilligt, sieht neben der Stretchung dig/erszr
Zuschla‘ge die R,ckkehr van der 35— zur 39-Stunden- 0c e

W” i ZWei Slunden werden gratis geleistet. [m Gegennfg ver-
Pflichtet sich das Unternehmen. die 1200 {trbeztsplatg u:
Ofienburg zu halten, stat! 400 Stellen zu sf’relcf-len. £13796?die IG-Medien gegen die Vereinbarung. {szege ,

_

t
Fm die BRD bedeulet der vergleichswexse spat, aber Jetz

“m SO massiver abzeichnende Einsdeg in den Aussueg :us
dem Sozialpartnerschaftlichcn Modell emen erhebhc er}:
SChritLin Richtung vo'llig veréinderterGrundlagen 1m Berelc

802i 3'
'

e ularien.
.

_

tuuofiafitgrzgsfir get: Tarifsektor, bedmgt durch dxe
Verbandsflucht vor allcm groBer Finnen zius

dem Arbelt’:
gebervcrband, und die damit verbundene Endmachtdng
deg TarifpartnersGewerkschafl, wirftdie Ausemanderseuung

um Lbhne, ArbCitszeit und Arbeitsbedingungcn auf d1e Ebe-

ne der cinzelnen Betriebe zun‘jck. Belegschaften und Be-

Die eingeleitete Endinsti-
,

Foto: Jfirgen Lichtenberger

triebsrfitlnnen die ffir eine innerbetriebliche Auseinanderset-

zung gut geriistet wfiren, diirften mehr als rar sein. Jahrzehm

telange Austragung der Tarifverhandlungen auf institutio-

neller Ebene und Slreiks die eher von “oben” beschlossen

wurden haben nicht gerade zur Starkung von Kampfkraft
und Selbstbewufitsein gefiihrt. Mangelnde undsich weiter

verschlechtemdeOrganisiemng (Mitgliederschwund der Ge-

werkschaften 2,5 Millionen in den letzlen ffinf Jahren, nicht

mal jede/r vierte ist organisiert) léiBt die Bedingungen ge-
werkschaftlicher innerbeuieblichen Widerslands, selbst bei

gutem Willen, als schwierig erscheinen; darfiber hinaus gel-
Len tIoLz vetfinderterRahmenbedingungen die Bestimmungen
des Betriebsverfassungsgesetzes, das LB. SLreikaufrufe ein-

zelnerBeu'iebsrfitInnen verbietet. Zynischerweisekann gesagt
werden, daB die Auseinandersetzungen jetzt da gelandet
sind, wo sie eigemlich schon seitJahren hatter] gefuhrt wer-

den miissen -innerhalb der Bem’ebe. Umer den genannten

Bedingungen jedoch muB vorerstdavon ausgegangen werden,
daB Anpassung an Arbeitgeberforderungen die Regel- und

Widerstand die Ausnahme sein warden. Das Nachgeben von

abhéingig Beschéiftigten gegenfiber den massiven Drohungen
von Arbeitgeberseite (entweder...- Oder Emlassung...) ist

unter dem Aspekt einer um sich greifenden Endsolidarisie-
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nachvollziehbar, aber im Sinne einer Kettenreaklion fatal,
ganz zu schweigen von jenen die sich schon gar nicht mehr
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Staat, der die Tendenz zeigt sich aus der sozialen Garanten-
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auf dem Hintergrund sozial-ékonomischer Verscharfung

deutlicher den je zu Tage; wie weit im quantitativen Sinne
die Tendenz zur Entgarantierung reicht, ist noch niChlzab"
sehbar. In jedem Fall aber'fi‘ihren die beschriebenen Mafi-

nahmen zur Zunahme von Bruchlinien an der Oberfla‘lchc
emes 1m Abbaubefindlichen sozial-staatlichen Versorgungs-
systems - mit offenen Konsequenzen. Die augenfalligc

Tendenz vieler Betroffener, mit Angst und Anpassung 2”

reagleren, ist ganz im Sinne derjenigen die davon profitieren:
n1chts desto trotz fiihren die beschriebenen verandertcn

Herrschaftsregularien zu einer vermehrten “Entkopplung”
von Staat und Mensch

, einem offen inErscheinung tretenden

Interessensgegensatz, der von der bisherigen Herrschafts—

strategic der Versorgung und Einbindung abweicht. Ein6

Interessensdivergenz ist per se cine der Vora‘usselzungen
_ >zum Entstehen eines emanzipativen Prozesses; das sichtbarfi
Entgegenstehen smatlicher MaBnahmen gegen Bedfirfnisse
der Diirgerlnnen beinhaltet das Risiko eines Widerstands-

Zutnlndest theoretisch, denn praktisch ist bis auf vereinzelte

rud'rmentare Bewegung wenig spiirbar. Vorerst scheint es zu

gelingen, die Momente der “Entkopplung” zwischen Kapilfi1
IArbeit und zwischen Staat/Biirgerln, durch schiiren vo“

Angst mehr als kompensieren zu kennen. Die vorgetragcfl
Beschwdrungsfonneln, sei es die Li‘ige vom teueren Wifl‘

schaftsstandort Deutschland oder das Argument der “KOS-

tenex'plosion” im Gesundheitswesen stehen fiir die propa'
gand1stisch umgesetzte Strategic, gemeinsame Ebenen von

l3etroffenheit und Verantwortlichkeit zu intemalisieren. ES
ist kein Zufall, daB bei der Frage des Winschaftsstandorts,

Léhne und Gehalter, sowieFehlzeiten inden Mittelpunkt def

Ausemandersetzung geschoben werden, und nicht, was kor-

rekter ware, reale Lohnstiickkosten im internationalen Ver-

gleich. Hier wiirde sich zeigen , daB diese “weder fibermc'lfiig

hoclt sind. noch (la/3 sie seit1980 fiberdurchschnittlich stark
gestzegen sind. Im Kreis der GS sind Deutschlands reale

Lohnsn‘ickkosten sogar am niedrigsten. den hb'chsten Werl
hat Japan."(FR,31.7.96) Ahnlich verhéilt es sich mit dCr

sogenannten Kostenexplosion im Gesundheitswesen: Der

Anteil der Gesundheitsausgaben am Bruttosozialpr‘odukt ist

sent 1980 fast konstant geblieben. “Der Anstieg der Bei-

tragssa‘tze ist vielmehr bedingt‘ durch den Rfickgang def

Lohnquote am Volkseinkommen, die 1982 noch 76,9% be—

trug und 1993 auf 72 .1 % abgesackt ist. Darin spiegeln sich

dds Phc'inomen der ansteigenden unfrez'willigen Massenar'

beztslosigkeit durch Personalabbau and die Ergebnisse dé”

Tarzfauseinandersetzungenwieder. Die Finanzierungsbasis
der GKV is: geschrumpft. Ihr Einnahmépotenzial ist zun‘ick'
gegangen. und diejenigen. die noch Einkommen aus Er‘

werbsarbeit erzielen, haben diese Ausfc‘z’lle zu kompensieren.

Ste missen also mehr bezahlen. Also steigen die Beitrags‘

salze."(H.U.Deppe,FR,J8.7.96)
NICht Lohnforderungen Oder das Eintreten fiir SOZialc

Rechte sind das Problem, sondem daB der Propaganda V0“

Wirtschafts- und Staatsvem‘etern geglaubt wird, die Belrof‘

fenen zu Verantwortlichen erkléirt. Das “gemeinsame 1300L
1n dem wir alle sitzen” ist immer noch hochwirksam, SitZt

lief verinnerlicht in den Kfjpfen fest -1:roLz zunehmendcr
Widersprijche.

(Fortsetzung folgt)



DieiDeutSChen sinol gefc'Ihrlich, so geffihrlich

wie Klinsmolnn als FuBbollspieler

von Dorothea .S‘c/u’i/ze

Die f01gende Erza'hlung ist das Ergeb‘
his von mehreren Gespriichen im

Frz‘ihjahr andS0mmer I996. DavidKof
und ich saflen jedes Mal zusammen am

Ku‘chentischIn einerPrivatwohnung in

Darmstadt. Unsere Zusammentreffef"
dauerten jeweils viele Stunden, da wzr

el'nzelne Themen undEreignisse disku—

tierten, bevor Davids Erzc'ihlungen auf
Tontrd‘ger aufgenommen wurden. Bet

unseren Diskussionen ging es Hebe"

i"haltlichen Fragen auch um die Ent-

SCheidung. welche Geschichten aus

Sichcrheitsgriinden nicht der oflent-
[lChkeit zuga‘nglich gemacht warden

Sollzen. Da es zwischen den einzelnen

Themenblé'cken dieseDiskussions- and

Aufnahmepausen gab, kommen im

fOIEenden Tex! keine Fragen vor

(Ubersetzung aus dcm Englischcn)

Immer gehi’s um Popiere,

Papiere

Ich komme aus Ghana und bin 33 Jahrc

alt. Nach Deutschland kam ich im Jahr

1991. Okay, ich bin also seit ungei‘ahr

vier Jahren hier und soil fiber einem

Jahr illegalisiert. Ich bekam damals

einen Brief, in dem stand, (138 ich zuriick

in main Land miisse, aber ich konnw

nichtzun‘ick. Ich habe viel nachgedacht

und dann beschlossen, trotzdem in

Deutschland zu bleiben. Obwohldas

total hart ist. Irgendwie kannst du dich

schon am Leben halten, abet den ganzen

Tag in einem Zimmer zu sitzcn, ist

fiberhauptnicht auszuhalten. AuBerdem

muBt du raus. um irgcndwie was zu

essen zu besorgen.

Illegalisiert hierzu leben istwahnsin-

nig schwierig. Ich habe erstmal lange

Foto: Wolfgang Miiller

ZeiI nachgedacht, wie ich mir was zu

cssen besorgen kann, oder wie ich mich

aufder StraBe bewegen soll. Denn wenn

du drauBen bist, kann es dir'passieren,
daB die Polizei kommt und deinen Aus-

weis Oder irgendwelche Dokumente se-

hen will. Da wird es dann ganz schwie—

rig. Friiher wohnte ich in einer Asylbe-
werberunterkunft, und sobald klar war,

daB ich nicht mehr in Deutschland

bleiben darf, muBtc ich so schnell wic

moglich fliichlcn und eincn anderen

Platz zum Wohnen finden. Dann gehen
die Probleme 105.

chn du eineWohnung finden willst,
muBt du eine Aufenthaltserlaubnis vor-

weisen. DafI‘ir muBt du dann jemanden
finden, der dir seine Papiere zu: Verfii—

gung stcllt. Wenn du also einen Plalz

gefundcn hast, fragen sic dich nach

deinen Papieren. Ich sage dann: >>Okay,

SF 3/96 [13]



bekommen Sie morgen.« Dann kontak-

tiere ich meinen Freund, leihe mir seine

Papiere und zeige sie vor. Wenn du

dann eine Wohnung hast, muBt du sie

natiirlich irgendwie bezahlen, und du

muBt sehen, wie du dir was zu essen

.besorgen kannst.

Aber am Anfang steht aufjeden Fall

die Wohnung. Wenn du nfimlich keine

Wohnung hast, bekommstdu auchkeine

Arbeit. Erst wenn du eineanlatz zum

Schlafen hast, kannst du dich um die

anderen Dinge kiimmern. Also, die

Wohnung muB bezahlt werden. Bevor

du die Wohnung kriegst, muBt du na-

tiirlich auch irgendwie an Geldkommen,
um die erste Miete und die Kaution zu

zahlen. Du muBt dann erstmal einen

Freund finden, einen guten Freund, der

dir hilft und dir Geld leihen kann. Ich

habe glijcklicherweise so einen Freund

gehabt, der mir 2000 Mark geliehen
hat, mit denen ich dann die Kaution und

die erste Monatsmiete zahlen konnte.

Danach muBte ich versuchen,Arbeit zu

finden, um das Geld zurfickzugeben
und die nachsten Monatsmieten zu

bezahlen.

Arbeiten istauch ein groBes Problem,
denn jede Firma, bei der du anfragst,
willerstmal deine Papiere sehen, immer

geht’s um Papiere, Papiere. Wieder

muBte ich einen meiner Freunde bitten,
mir seine Papiere zu leihen, um sie bei

einer Arbeitsstelle vorzulegen. Ein

Freund sagte mir. >>Das gehtnicht, denn

Dein Gesicht ist nicht das gleiche wie

meines, wir haben verschiedene Ge-
sichter. Wenn Du zu irgendeiner Firma

kommst, sehen sie gleich, daB Du ein
Auslfinder bist, und wollen sofort Dei-
nen PaB und Deine Arbeitserlaubnis
priifen.« Diese Papiere sind also ganz
entscheidend. Gut, ich habe diesem
Freund dann gesagt: »Du kannst mir ja
Deine Arbeitserlaubnis geben, da ist
kein Foto drauf. Dann gibst Du mir

einfach nur eine Kopie von Deinem
PaB.« Auf einer Kopie kann man

namlich das Gesicht nicht ganz so gut
erkennen. Er hat mir dann eine Kopie
gegeben, und zusammen mit der Ar-

beitserlaubnis ging ich zu einer Firma.

Ich hatte groBes Glfiek. Gleich die erste

Firma wollte den OriginalpaB nieht

sehen. Denen war die Arbeitserlaubnis

genug, und ich kOnnte ’anfangen zu

arbeiten.

Trotzdem bleibtes extrem schwierig.
Wenn du namlich mit den Papieren von

[14] SF 3/96

Foto'
Wolf
an

Muller

jemand anderem arbeitest, muB dir klar
sein, daB der Name auf den Papieren
nicht dein Name ist. Am Anfang, wenn

sie dich in der Firma tufen, fallt dir das
oft nicht schnell genug ein. Erst wenn

sie vielleicht drei Oder viermal gerufen
haben, merkst du, daB sie dich meinen.
Dann wird erstklar, die meinenja mich.
Ich ‘bin am Anfang jedes Mal total er-

schrocken. Zwei oder drei Monate hat
es gedauert, bis ich mich an den anderen
Namen gewohnen konnte.

Mit diesem ersten Job hatte ich wirk—
lich viel Gliick. Ich hattekeine groBeren
Probleme. Ich muBte natiirlich beson-
ders hart arbeiten, schlieBlich waren es

nichtmeinePapiere. Und wenn du nicht
hart genug arbeitest und sie dich raus—

schmeiBen, kannst du auch der Person,
die dir am Anfang Geld geliehen hat,
das Geld nicht zun‘ickbezahlen. Dann
muBt du noch Miete bezahlen. Und
wenn der Monat rum ist und ich alles
bezahlt habe, bleiben mir am Ende ge—
rade mal 50 Mark iibrig, das muB dann
erstmal fiir’s Essen reichen. Ich kaufe
mir dann viclleicht ein Hijhnchen, ein
paar Karloffdln. Mit 50 Mark muB ich

jedenfalls den ganzen Monat auskom-

men. Das ist in Deutschland natiirhch
nicht gerade viel. Aber irgendwie muBl
du damit klarkommen. Die Alternauvc

warenut, 211ka in mein Landzu gehcn.
Aber das wiirde ich nicht fiberleben. D8

sind 50 Marknoch besserals zu sterben-

Bei dieser ersten Axbeitsstelle blicb

ich etwa acht Monate. Dann fing def

Lagerchefan, mirProblemezu machen.

Wenn ich mit dieser Arbeit authéirfi.
was dann? Ich muBte versuchen, dle

Situation auszuhalten und weiterzu-

arbeiten. Manchmal wirstduangebriillt,
als warst du gar kein Mensch. Aber dU

kannst dich nichtwehren, die deutschcn

Gesetze erlauben es nicht.

In Deulschland ist die

Polizei fiberall, die sind

ganz schnell da.

Ich denke, die Art und Weise, wie ich

esse, wie ich arbeite, habe ich erstm{ll
genug beschrieben. Jetzt kénnen W
vielleicht dariiber reden, wie ich mlch

sonst in dcr Offentlichkeit bewege. D”



kannstja nicht die ganzc Zeit zu Hause

bleiben. Und nach dcr Arbcit muBt du

cinkaufcn. Das ist auch nicht cinfach.

Wenn du rausgehst, um dir was zu essen

zu bcsorgen, kann dir alles Mogliche
Passiercn. Das ist so, wie wcnn dcinc

Mutter im Bett liegt und stirbt. Du bist

damn wie ein kleiner Jungc. Wenn du

ra“Sg‘ihst, kann dir passieren, daB du

"18 Wasser fallst, 11nd keincr hilft dir.

Wenn du aber nicht rausgchst, kannst

du gcnauso in deinem Kafig stcrbcn.

Du muBt rausgchen, cs bleibt dir gar

mChls anderes ubr1g
DU gehst also raus in irgendein Ge-

SChiift, cincschrschwierichache. Donn

Vielleicht ist da irgcndwo ein Polizei-

Wage“, und wcnn die Polizistcn auf-

mcrksam bcobachten, dann wisscn sic

Bescheid. Sie sehen, daB du Problemc

haSl Dcnn jedes Mal wenn du einen

olizeiwagen Siehst, fangst du an 211

21“cm SchlicBlich kann es passicren
dag sic anhalten und dich nach deinem

uSWeis fr'agc'n. Und jedcs Mal, wcnn

U Cinen Polizeiwagen sichst, fangstdu
3“ Zu beten, oh Gott, oh Gott, oh Golt
0h Gott. Erst wcnn der Wagon wcg iSl

anIlst du erleichtert aufatmen.

Aber wenn du Pcch hast, der Wagen
von hintcn kommt und du ihn vorher

nicht siehst, dann ist er plétzlich da,

ganz nah. Oh, da kannst du vcm‘jckt

werdcn. Dein Herz rast, du bist nah an

cinem Herzinfarkt, du zittcrst wie wahn-

sinnig, bis der Wagen endlich wcg ist.

Das fangt schon an, wenn ich nur je-
mandcn sehc, dcrviclleichteinen gn'incs
Hemd trfigt und dazu noch cine wciBe

Kappc aufhat. Viellcicht ist das dann

kein Polizist, abet ich fange trotzdem
~

an zu zittern. Das gleichcpassiert, wenn

ich das tatiitata von cinem Kranken-

wagen horc. Du dcnkst sofort, es kennte

Polizei sein. Das ist so schwicrig. Ja, du

, kannst irgendwic hicrbleiben, hicr ex-

istieren, abet du findest nie Ruhc. Bis

sic dich doch irgendwann kricgen und

zurtick in dein Land schicken. Diese

Panik ist immcr da, du kannst dich nic

sicher und wohl ffihlcn.

Wenn du dich in diescr Situation be-

findcst, muBt du auf ganz bestimmtc

Sachen aufpassen. Wenn du zum Bei-

spiel drauBcn bist und in cinen Bus cin-

stcigst, muBt du immcr cine Fahrkarte

haben. das ist sehr wichtig. Wenn du

hier illegalisiertbist, brauchstdu immer

diesc Fahrkartc, genauso in der Shas-

senbahn. Du muBt dich immer absolut

korrckt verhalten. Wenn namlich dic
'

Kontrollc kommt, Kontrolleure deinc

Fahrkartc sehen wollcn und du hast

kcine, dann holen sic sofort die Polizei.

Und das ist nattirlich extrem gefahrlich.
Das kann allerdings genauso passieren,
wenn sic jemand andcrcn fragcn, dcr

hat keine Fahrkarte, ermachtProblemc,

und dann kommt die Polizei. Und wenn'

die Polizei kommt, kontrollieit sic dcn

gcsamten Bus. Sobald du mitkriegst,
daB irgcndsowas im Bus oder in der

Strchnbahn passiert, muBt du an dcr

nachsten Haltcstclle sofort aussteigcn.
Du muBt da raus. Und jedcs Mal, wenn

du in einem dicser offentlichen Ver-

kehrsmittel silzt und da auch nur ein

bchhcn Unruhe odcr Krach ist, fangst
du glcich an zu zittem. Denn in Deutsch-

land ist die Polizci fibcrall, die sind

ganz schnell da.

Einmal warich in Frankfurtmiteinem

mciner Freundc. Ich brauchtc Papierc
von meinem’Anwalt. Damals hatte mir

mein Anwalt erzahlt, daB er mein Asyl-
verfahren nicht fortsetzen konne. Des-

wegen wolltc ich den Anwalt wechscln

und mcine Papierc abholen, um sic wei—

tcrgeben zu konncn, damit der andere

tut, was nur moglich ist. Ich fuhr also

nach Frankfurt. Als Wi'r im Zug waren

und die Abteile langliefcn, um einen

Sitzplatz zu finden, redetcn wir immer

noch dariiber. Als wir eincn Platz ge-
funden batten, lcgte ich die Papierc, die

ich bei meinem Anwalt abgcholt hattc,
auf den Sitz. Als ich dann meine .Tacke

aufhéingen wollte und mich umdrehte,
sah ich dort cincn Polizistcn. Oh ncin!

Ganz nah war er. Er kam in unscren

Wagen, und ich habc ihn dirckt ange—

sprochen. W0 er dcnn hinfahrt und so.

Er hat sich nebcn uns gesctzt, war ein

netter Ker]. Er war auf dcm Weg nach

Hcppenheim, fragtc mich, wie’s mir

geht. »Gut«, habc ich gcantwortct. Und

ob cr dcnn Englisch sprcchc. Er sagtc,
nicht besonders gut. Ich sprcchc abet

nur ein bchhen Deutsch. So kamen wir

in’s Gesprach.
Er fragtc mich, wohcr ich komme.

Ich sagte: »Aus Ghana«, und so wciter.

Ich fragte ihn direkt: »Wollen Sic mich

zuriick nach Afrika schicken?« »Oh

nein<<, sagtc er, »ich bringe Dich nicht
‘

zuriick nach Afrika. Ich arbeitc schon

scit 15 Jahrcn bei der Polizci und babe
noch nie jemanden nach Afrika ge—

schickt. Ich bin selbst schon in mehrcrcn

Landem gewesen. Mcine Frau ist aus

Indien. Warum sollte ich Lcute nach

Afrika bringen?« Er erzéihltc, daB er

einmal in Tuncsien war, und die Leutc

dort seicn sehr freundlich. cher wollte

ihm helfen. Und er ffihltc sich dort so

wohl. Dcswegen wolle er Auslandcm

keine Probleme machen. Wic er so er-

zahlte, da wuBtc ich, daB es auch

Polizisten gibt, die echtokay sind, nicht

allc, abcr cinigc wenigc. Der war wirk-

lich nett. Dann wollte er meine Adressc

und Telefonnummer haben. Ich sagte
abcr: »Tut mir lcid, habe ich nicht.«

Denn Polizistcn sind schon gef‘ahrlich.
.

Diescn eincn Polizistcn fand ich

wirklich nett. Trotzdcm bereitct mirdie
,

Erinnerung Schmerz. Die Art, wic er

auf mich zukam, mit mir geredet hat,
wie wir zusammen SpaB hatten, im Zug
gelacht haben. Der Polizist hat mich

ccht interessiert. Aber wcgen der deut-

schen Gcsetzc muBtc ich trotzdcm Angst
vor ihm haben. Ich hattc Angst, ihm

meinc Adressc Oder sonstwas zu geben.
Wegcn der deutschcn Gcsctzc, deswe-

gen konntc ich ihm nichthundertProzent

vertrauen.

Am Anfang, als ich hicr war, hatte ich

daucmd meine Geschichte in Ghana im

Kopf, den ProzeB. Ich hattc groBe Pro-

blcme damit, ich fiihlte mich fiberhaupt

SF 3/96 [15]
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nicht gut. Ich brauchte jemanden, der
,

mir hilft. Aberdas istschwer. Du kannst

fast niemandem hundert Prozent ver-

tIauen , egal ob Deutsche Oder Afrikaner,

das ist egal. Unter den Deutschen kann
dir vielleicht schonjemand helfen, aber

nicht alle. Da gibt es zum Beispiel die

Kriminalpolizei. Die sind dann sehr

freundlich,nehmen Kontaktmitdir auf,

fragen dich aus, und spatter hast du die

Probleme. Das kann dir aber auch

genauso mitLeuten passieren, die nieht

von der Polizei sind.

...monche sind wirklich

okay

Klar, da gibt es schon Leute, die dir

helfen, zum Beispiel, als ich unbedingt
einen Platz zum Wohnen brauchte. Ich

habe ein paar Deutsche kennengelemt,
die haben versucht mir zu helfen, einen

Schlafplatz zu finden, was zu essen, sie

haben mir etwas Geld gegeben, um mir

selbst zu helfen. Ich denke, diese Leute

sind gut, fur mich, denke ich, sind sie

sehr gut. 0ft reden wir fiber Deutsche,
die nicht gut sind, abet manche sind

wirklich okay.

Einige habe ich kennengelemt, und

nieht nur eine Person, vielleicht fijnf .

oder zehn. Die haben versucht, mir zu”

helfen. Alles haben sie mir gegeben, ihr

ganzes Herz, ihr ganzes Geld, alles, um

mir zu helfen. Nicht all ihr Geld, klar,
einen Teil. Das ist in meinem Land ja
auch 50. Da ist es auch nicht so einfach,
jemandem das Appartement zu fiber-

lassen fiir ein oder zwei Monate, ohne

daB du irgendwas daffir zahlst. SchlieB!
lichbistdu ein AuslanderJemandkann
dirhelfen, direinen Schlafplatz anbieten

und was zu essen. Fiir mich ist das eeht

okay. UngefahrachtMonate langkonnte
ich so leben, weil diese Leute mich un-

terstiitzt haben. Und das ist wirklich

gut.
Diese Leute, die mir helfen, das ist

wirklich hundertprozentig. Sie haben

viel ihrer Zeit mit mir verbracht, haben

mir ihr Auto zur Verfiigung gestellt,
haben dieSpritkosten fibemommen, und

immer haben sie ein offenes 0hr fiir

meine Probleme gehabt. Die wollen

mir wirklich helfen. Aber.wegen der

deutschen Gesetze kennen sie das nicht

bis zum Ende. Trotzdem, sie versuehen

ihr Bestes. Ich danke Gott und wiinsche

diesen Leuten, daB sie lange leben, daB
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sie noch lange Jahre am Leben bleiben,
um anderen auch helfen zu kennen.

In der Zeit, als ich mit diesen Leute

lebte, gab es einen, bei dem ich eine

ganzeWeilewar. Erwarein guter Mann.
Er war freundlich, wir haben viel gere-
det, haben Witze gemacht, SpaB gehabt.
Ich denke, er istokay. Aber irgendwann
gab es doeh Probleme, lief es nicht
mehr perfekt. Dieser Mann hat zwei

Kinder, eine Tochter und einen Sohn.
Der Sohn mochtemich,aberdieTochter
hatte Probleme mit mir. Du weiBt, daB
wir Afrikaner nicht so enge Beziehun—
gen zu unseren Kindem haben. Aber
die Deutschen sind immer sehr eng mit.
ihren Kindem. Und weil die Tochter
mich nicht mochte, gab es auch Pro-
bleme mit dem Vater. Wegen dem
Madchen muBte ich mich nach was

anderem umsehen.

Damals habe ich viel zu schnell ge-
urteilt. SehlieBlich sind sie eine Familie,
ich kann die Familie nicht zerstoren.
Ich muBte also so friih wie moglich da
raus. Und der Mann hat mich dabei

unterstiitzt,eineneueWohnmoglichkeit
zu linden. Anfangs, als klar war, daB
ich gehenmiiBte,habeich mich ziemlich,
iiber den Mann geargert. Aber damit
muBte ich ganz schnell aufhoren. Der
Mann lebte nun mal mit seinen Kindem
in einer Wohnung, er hat fiir sich und
seine Kinder diese Wohnung gemietet,
nichtflirmich.Wahrscheinlich warihm
zuvor nie in den Sinn gekommen, einen
Auslander Oder einen Schwarzen wie
mich aufzunehmen. Das war einfach
ein Notfall, deswegen hat er mich auf—
genommen. So lebten wir eine Weile
zusammen.

Vielleicht war ich ffir das Madchen
der erste Schwarze, der mit ihr geredet
hat. Und wahrseheinlich hat sie auch
noch nie mit einem Auslander zusam~
mengelebt. Das war das groBe Problem
fiir dieses Madchen, sie ist ungefahr
neun Jahre alt. Und wegen ihr muBte
ich gehen. Aber auch die Vermieterin
von dem Haus, die war so sauer fiber
mich. Oder eher gesagt auf den Mann,
der mich aufgenommen hatte. Die
Vermieterin kam zu ihm hin und hat ihn
gefragt: >>Was ist mit dem Schwarzen,
warum ist er hier?« 1hr ging es um die
Zusatzkosten, um das Wasser, den

Warmwasserboiler, all das.
Aber der Mann hat zu mir gehalten

und sich mit ihr gestritten. »Was geht
Sie das an? Es ist erlaubt, Besuch zu

bekommen, bis zu einen Monat lang.«

Er rief seinen Anwalt an, hat mit ihm
'

darilber gesprochen. Und all das hat er

wegen mir gemacht, hat ffir mich ge-
k3‘“pr Und spatter gab es dann: dle

Probleme mit seiner Tochter. Wegen
all dieser Dinge muBte ich gehen. Aber

er hat mir bei der Suche nach einem an-

deren Ort geholfen.

In Afriko gibt es

Raubvogel

Jetzt will ich mal direkt die Leute an-

sprechen, die die Macht in Deutschland
haben, die die Gesetze ffir AuslaindCr
machen. Ich bitte all diese Leute, 01th‘
langsamer. Zum Beispiel melnc

Geschichte: Als ich diesen Briefbekflfl"
in dem stand, ich mfisse zun‘ick in mm“

Land, weil mein Fall in Ghana abgc.‘
schlossen sei, habe ich Kontakt mll

meinen Eltem aufgenommen. Ich wolltc

wissen, ob das stimmt. Meine Eltcrn

erzéihlten mir, daB mein Fall in Ghana

fiberhaupt noch nicht abgeschlosscn
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war. Die Deutschen meinten aber, der

Fall ware vorbei.

Ich kapiere fiberhaupt nicht, was das

soll. Das macht keinen Sinn. Die deut-

Schen Behérden kannten meine Adresse,

sie wuBten, wo ich wohne. Und sie

kannten die Namen von meinen Eltern

Und deren Adresse in Ghana. Sie batten

wirklich raquinden kénnen, ob das

stimmt. Aber keiner hat sich die Miihe

gemacht, in Ghana nachzufragen. Sie

hiitlen meine Eltem fragen kbnnen, die

POIiZCi in Ghana, meinen Anwalt in

‘Ghana. Aber mit denen hat sich nie

Jemand in Verbindung gesetzt. Trotz-

dem sagen dic Deutschen einfach: »Der

Fall ist abgeschlossen.«
Was wollen die Deutschen von mir?

Wollcn sie, daB ich in Ghana umge-

bracm werde? Das verstehe ich nicht.

enn sie mich zuriick nach Ghana

SChicken, und ich gehe hin und sterbc

dort, erSt dann wijrdcn mir die Deut-

schcn glauben.
VOF drci Monatcn haben siedrci Leutc

393 Limburg nach Ghana abgeschobcn.
Iner von ihnen ist mein bester Freund.

Drei Monate ist das her. Und er lebl

jetzt in Nigeria. Wenn aber alles fiir ihn

in Ghana in Ordnung sein soll, warum

isteréiann wohl nachNigeriagegangen?
Ghana ist sein Mutterland, trotzdem ist

er inNigeria. Under leidetsehrdarunter.

Er hat mir geschrieben und erzahlt, wie

erdortlebt. Er schlaft irgendwo in einer

Art Kiste, drauBen vor einem Kiosk.

Die Deutschen haben ihn zuriick nach

Ghana geschickt, weil sein Verfahren

abgeschlossen ist. Die Deutschen haben

nichts rausgefunden, sie wissen nichts,

sagen nur, der Fall ist abgeschlossen.

Dann schmeiBen sie dich raus.

Leuten wiemir, die in so einer Sitation

leben, denen stellt sich natiirlich die

Frage: Was ist mit dir, was mit deinen

Planen, was mit deiner Zukunft? Fiir

mich ist das total schwer. Ich weiB

nicht, wie mein Leben morgen aussehen

wird, ich habe keineZukunftspl'ane, ich

kann nicht fiir mich selbst entscheiden.

Anfangs hatte ich Plane und Ziele, aber

jetzt, seitdem ich in dieser Lage bin,

kann ich keine Plane mehr machen. Ich

weiB fiberhauptnicht, wie es weilergeht

ohne Visum hier in Deutschland.

Ich schaue auf mein Leben wie ein

Fete:
Wolfgang

Muller

kleines Kiiken, dessen Mutter gestorben
ist. Und ich bin als dieses Kiiken ganz

allein. Ich habe iiberhaupt keine
Kontrolle iiber mein eigenes Leben.

Von allen Seiten kfinnen Txitte kommen.

In Afrika gibt es Raubvfigel. Und solch

ein Raubvogel kann sich das Kfiken

krallen, jederzeit. Genauso ist es mit

der deutschen Polizei. Innerhalb von

wenigen Minuten hast du verloren.

Innerhalb kiirzesterZeitwerde ich nach

Ghanazurfickgeschicktflndwasdann?
Vielleicht werde ich umgebracht Oder

muB mein Leben lang im Gefangnis
sitzen. Wobei es besser ist zu sterben,
als ewig im Gefangnis zu sitzen.

Ihr Leute, die Ihr die Gesetze macht,

guckt mich an. Ich bin ein Mann, 33

Jahre alt, gehe auf die vierzig zu und

habe keine Zukunftsplane. Was ist mit

meinerZukunft,waspassiertmitmeiner
Tochter? Ich weiB nicht, ob ich morgen
noch hier bin Oder nicht. Ich weiB es

nicht. Wenn ich wiiBte, okay, ein Oder

zwei Jahre habe ich noch hier, dann

kijnme ich wenigstens Plane machen,
auch fiir die Zukunft meiner Tochter.

Aber ich habe keinen einzigen Plan. -

Jeder liebt doch sein Kind. Und ent-

sprechend will jeder fiir seine Kinder

Plane machen. Aber ich habe nichts.

Wegen der deutschen Gesetze. Bitte,
Ihr Leute mit Macht in Deutschland,
wenn auch nicht fiir mich, zumindest

dann fiir die, die noch kommen werden.

Versucht, etwas von Eurem Herzen zu

geben.
Die meisten Deutschen behandeln

andere Menschen nicht schlecht, nur

. einige wenige tun das. Das lauft fifty-
fifty. Wenn du einem Deutschen etwas

gibst, zum Beispiel ein Geschenk, dann

bekommst du auch eins zuriick. Wenn

du nichts verschenkst, bekommst du

auch nichts. Das ist fifty-fifty, weder

gut noch schlecht. Wenn du mit einem

Deulschen eng befreundet bist, findest

du heraus, die Person ist echt in Ord—

nung. Aber die Mentalitat der Deut-

schen, die ist nicht gut, weil sie nicht

offen sind, nicht offen gegeniiber Aus-

landem und nicht offen gegeniiber sich

selbst, genausowenig unter sich, unter

den Deulschen. Es ist sehr schwierig, in

Kontakt zu kommen, schon allein mit

jemandem zu sprechen. Vielleicht sagst
du zujemandem >>Hallo«, und derjenige
regisuiert dich gar nicht, er sieht dich

noch nicht einmal. Es ist ihm egal. Er

guckt dich nur an, entschuldige, wenn

ich das sage, aber wie ein Tier, wie eine
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Katze. Da kommt keine Reaktion.

In Afrika sind wir gewohnt, viel mit—

einander zu sprechen, offen zu sein,

aufeinander zuzugehen. Und warum die

Deutschen nicht offen sind, besonders

gegeniiber Auslandem, denke ich, hat

viel mit der Geschichte zu tun, direkt

mit den Erfahrungen aus dem Zweiten

Weltkrieg. Ich glaube, Adolf Hitler

sagte: »Schwarze sind nicht gut.« In

dieser Zeit hatte er die Macht. Und die

Leute waren fiberzeugt, daB er recht

hatte, sie folgten ihm. Jeder hatte (133 so

im Kopf, daB Sehwarze nicht gut sind.

Genauso haben dieEltern ihren Kindern

erzahlt: »Schwarze sind nichtgut.« Und

so sind die Kinder aufgewachsen, mit

diesen Vorstellungen.
.

In meinem Land, wenn du da ein

Kind bist, wird dir auch einiges von

"

deinem 'Vater oder deiner GroBmutter

crzahlt. MeineGroBmuttersagtezu mir:

»Wenn Du einen Auslander siehst, einen

WeiBen, behandle ihn nicht schlecht.

Wenn jemand von einer anderen Stadt

oder aus einem anderen Land kommt,

behandle ihn niemals schlecht. Denke

immer an die Leute, die nach Amerika

oder England geschickt worden sind,

die Schwarzen. Wenn du Auslander

hier schlecht behandelst, dann behan-

deln sie diese Leute in ihren Landern

auch schlecht.« Das hat mir meine

GroBmutter gesagt, und auch mein

Vater. Und ich glaube meinem Vater.

Deswegen versuche ichjedesmal, wenn

icheinen Ausl'andersehc,ihm zu helfen,

zu gucken, was ich fiir ihn tun kann. Ich

hclfe den Auslandern in meinem Land,

damit dic Schwarzen in anderen Lan-

dern nicht lciden miissen. Aber im,

Grunde ist das alles eine groBe Liige.
Seit ich hier in Deutschland bin, weiB

ich , daB ich aufgrund meinerFarbekeine

Chance habe.

der Job ist fiir Deulsche

oder Europder

Ich bekomme keine Chance. Das habe

ich sehr frijh gemerkt, als ich anfing bei

dieser einen Firma in Malchenl zu

arbeiten. Das war mein erster Job in

Deutschland. Ich habe dort zwei Jahre

und sechs Monategearbeitet. Irn zweiten

Monat wurden meine Papiere zum

Arbeitsamt geschickt, weil meine Ar-

beitserlaubnis an mein Visum gekniipft
war, und mein Visum war immer nur

aufsechs Monateausgestellt. Mein Chef
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hat also die Papiere ans Arbeitsamt in

Darmstadtgeschickt. Ersagte dann, ich

miisse selbst hingehen und mit den

Leuten im Arbeitsamt reden, damit das
mit meiner Arbeitserlaubnis schneller

geht. Er wollte mich ohne Papiere nicht
einen einzigen Tag arbeiten lassen.

Ich ging hin und sprachdortmiteiner
Frau. Siesagte mir: »Geh nach Hause,
wir schicken die Arbeitserlaubnisdirekt
an die Firma.« Ich erzahlte das meinem
Chef. Er hat das aber nicht verstanden
und im Arbeitsamt angerufen. Und die

sagten ihm dann: »Diese Arbeitistnicht
fiir Schwarze.« Du kannst meinen Chef

fragen. So haben sie es gesagt. Mein
Chef wollte wissen: »Wieso nicht? Er

ist ein guter Arbeiter. Und ich mochte,
daB er weiter fiir mich arbeitet.« Diese
Frau sagte abet: »Nein.« Mein Chefhat
sich total geargert. Spater sind wir

zusammen zum Arbeitsamt gefahren.
Und dann haben sie doch die Papiere
fertiggemacht. Nach ungefahr zwei
Wochen waren die Papiere da. In der

Zwischenzeitkonnte ich natiirlich nicht
arbeiten.

.

.

Aber dann, nach sechs Monaten,
muBten mein Visum und meine Ar-

beitserlaubnis wieder verlangert wer»

den. Wieder wurden meine Papiere ans

Ar itsamt geschickt. Und wieder kam

jdi Reaktion von derFrau: »Diese Arbeit
ist nicht fiir Schwarze. Ich werde auf
die Papiere keinen Stempel machen.«
Und wieder ist mein Chef mit mir

hingefahren. Und dort sagte die Frau:
»Wir finden die Papiere nicht mehr, sie
sind verlorengegangen.« Mein Chefhat
sich total aufgeregt. Wir haben direkt
neue Fotmulare besorgt, sie ausgefiillt,
gleich dort unterschrieben und uns den

Stempel abgeholt. Aber nach sechs
Monaten genau die gleiche Geschichte
wieder.

Und irgendwann wollte mein Chef
nicht mehr, er sagte: »Ich habe jetzt ge-
nug davon. Ich hab’ alles versucht, aber
die beim Arbeitsamt sagen, ‘der Job ist
fiir Deutsche oder Europaer’. Tut mir
1eid.« Und so habe ich meinen Job
verloren. Im Arbeitsamt haben sie mir

spater gesagt: »Es ist besser, wenn Du
den Job nicht mehr machst und wir Dir
stattdessen Arbeitslosengeld geben. « In

Dannstadt war das. Und normalerweise
verlierst du deinen Job, wenn dein Chef
dir kiindigt, weil es zum Beispiel nicht

genug Arbeit gibt. Aber den Job muBtc
ich wegen dem Arbeitsamt aufgebcn.
Er hat mir gekfindigt, weil das Arbeits-

amt es wollte.

Wenn es um Geld gehf.
um Einkommen, dann ist

der Charakier gut, wenn

es um den Menschen

geht, dann nichl

Manchmal triffst du hier in Deutsch-

land Leute, die kommen und sagen:
»Geh doch zuriick in Dein Land.« D83

habe ich schon oft gehdrt. »Nigger, geh
zurfick in Dein Land!« Wie kommen

die Deutschen auf so was? Die Deut-

schen mfissen sich das selbstmai fragCn-
Warum wollt ihr die Auslander raus-

schmeiBen?
‘

1945, als der Krieg zu Ende war, war

die Situation in Afrika wahrscheinlich
besser alsin Deutschland. Die meisten

hatten ja nicht mal was zu essen, keine

Arbeit, nichts. Damals riefen sie Leute

aus anderen Landem, um ihnen zu hel-

fen, sie schrien um Hilfe. Viele sind

auch gefliichtet in andere Lander. Auch

in Ghana gibt es Deutsche. Niemand

schmeiBt diese Leute raus. Damals wa-

ren die Deutschen arm und brauchten

Hilfe. Heute 'sind sie reich und wollen

die Auslander loswerden. Aber sic ver-

gessen, daB die Auslander ihnen gchol-
fen haben, so reich zu werden. Joder,

der dieses Buch liest, muB sich selbsl

fragen: »Warum istdas so?« Sie $0116n

mal an ihre Eltem denken, an die Zeil,

in der die Eltem so leiden muBten und
Auslander brauchten.

_

Ich denke, die Deutschen haben In

der Beziehung einen ganz schlechten

Charakter. DerCharakterderDeutschen

kannje nach Situation gutoder schlecht
sein. Wenn es um Geld geht, um Ein-

kommen, dam ist der Charakter gut,
wenn es um den Menschen geht, dann

nicht. Zum Beispiel in der einen Firma,

in der ich gearbeitet habe. Der Chef

mochte mich sehr wegen meiner Arbeit,

aberihm gefiel nicht, dais ich hierbleibcn

mochte, daB ich in Deutschland leben

mochte. Er mochte, wie ich arbeite, ich

habe gearbeitet wie ein Sklave. D85

mochte er, dadurch hat er mehr Geld

verdlent. Aber jeden Monat, wenn 61'

mir Geld zahlen muBte, dann hates ihm

wehgetan, einem »Neger« Geld gcben
zu miissen. Das ist schlechter Charaktcr-

Guten Charakter hater, wenn es darum

geht, daB ich ffir ihn arbeite, schlechtcna
wenn cs darum geht, ob ich hierbleibcn
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soll oder nicht.

Die meisten Leute haben diese beiden

Charaktere. Gerade, wenn es um Arbeit

gcht. Dem Deutschen muBich fiinfzehn

Mark geben,das istzu viel, dem Schwar-

zen nur zehn Mark. Und der arbeitet

dann gut. Aber sobald es um den Lohn

geht, dann kommen die Zweifel:

”Warum ist der iiberhaupt in unserem

Land?« Und das nur, weil ich ein biB-

Chen Geld von ihm bekomme. Die meis-

l?“ reichen Leutc in Deutschland haben

r3"ch schlechten Charaktcr. Die meisten

qhefs haben keine Sympathien fiir Aus-

Iandcr. Sic behandeln dich wie einen

1minellen. Nur einige wenige behan-

deln dich bcsser. Die mcisten nicht, be—

SOIiders die Reichcn.

Deutschland?

DaB ich ausgerechnet hier in Deutsch-

land gelandet bin, das ist sehon ein

Thema. Am Anfang, als ich aus meinem

Land geflohen bin, da hatte ich gar

nicht vor, nach Deutsehland zu gehen.
Das war nicht mein Plan. Damals hatte

ich auch keine Ahnung von den Unter- -

schieden 'zwischen den europaischen
Landern. Ich wuBte nur, es gibt Italien,

Frankreich, GroBbritannien, Holland,

Belgien, Portugal, Schweiz, und andere

Lander. Ich sagte damals nicht, ich will

nach Deutschland. Aber als ich dann in

Libyen war, traf ich einen Mann. Und

der hat mir geholfen und mich auf

Deutschland gebracht. Er gab mir das

Ticket und sagte: »Dieses Ticket wird’

Dich nach Deutschland bringen. Dort

nehmen sieLeuteauf, die aus politischen
Griinden geflfichtet sind.«

Ich wuBte nicht, wieDeutschland sei'n

wiirde. Wenn ich es vorhergewuBt hatte,

hatte ich ihn gebeten, mich in ein anderes

Land zu schicken. Er gab mir dasTicket

und alles andere, was notwendig war.

Ich flog mit KLM nach Amsterdam.

Und von dortaus kam ich nach Deutsch-

land, zum Frankfurter Flughafen. Dort

waren zwei nette Polizisten, die mich

aus dem Flugzeug holten und mir einen

Platz zum Schlafen gaben. Damals

dachte ich: »Die Deutschen, die 3in to-

tal in Ordnung.« Erst spater, als ich aus

dem ‘Gef‘angnis’ im Flughafen kam,

als ich nach drauBen kam, dann erst ha—

be ich die Deutschen kennengelernt.
Eine Woche war ich am Frankfurter

Flughafen, danach erst bin ich richtig
nach Deutschland reingekommen. Von

den Leuten, die damals am Flughafen

gearbeitet haben, waren die meisten

sehr nett. Die Polizisten, die mich aus

dem Flugzeug geholt haben, waren

freundlich, haben mit mir gesprochen.

Aberjetzt weiB ich, daB Polizisten nicht

gut sind. Die gleichen Polizisten, die

mich im Flughafen empfangen haben,

wiirden mich genauso auch wieder ins

Flugzeugrsetzen und mich zuriick in

mein Land schicken. Heute weiB ich,

dafi die deutsche Polizei nichtso freund-

lich ist. In Ghana gibt es sogarPolizisten,
die dir helfen wiirden zu fliehen. Aber

die deutschenPolizisten hiersind gliick-
lich fiber jeden, den sie rausschmeiBen

kennen. Wahrscheinlich erzahlen sie

abends ihren Ehefrauen: »Heute habe

ich wieder einen Schwarzen erwischt

und ihn zuriick nach Afrika geschickt.«
Jetzt bin ich nun mal in Deutschland.

Und wenn du einmal hierbist, istes sehr

schwer, in ein anderes Land in Europa
zu gehen. Wenn ich jetzt ein Ticket in

der Hand hatte und sagen wijrde: »Ich

will zuriick nach Ghana<<, dann wiirden

die Deutschen vor Freude in die Hande

klatschen. Aber wenn ich zum Beispiel
nach GroBbritannien wollte, da ist die

Grenzetetaldieht.Wennich dieChance

gehabt hatte, in ein anderes Land zu

gehen, hatte ich das langst gemacht.
Aber keine Chance. Wenn ich nur die

geringste Mdglichkeit hatte, wiirde ich

weglaufen.
Viele Schwarze, die aus Afrika fliich-

ten, kommen nach Europa, aber die
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wenigsten nach Deutschland. Weil es

hier so schwierig ist. Wenn ich manch-

mal Kontakt habe mit Schwarzen, die

in einem anderen europai‘schen Land

oder auch in den USA leben, wenn wir

uns schreiben Oder telefonieren, dann

kommt ganz oft die Frage: »Warum

bleibst Du denn in Deutschland? In

Deutschland brennt es doch.« Denn

wenn du Auslander bist, fiihlst du dich

hier in Deutschland wie in einem groBen
Feuer.

Wenn du als Deutscher hier lebst,

deutscher Bijrgerbist, dann weiBt du:

»Ich lebe hier, ‘ich bin hier geboren,
wenn ich mich nach den Gesetzen und

Regeln verhalte, ist alles in Ordnung.«
Aber wenn du ein Auslander bist, neh-

men wir mal uns beide. Wenn wir zum

Beispiel zusammen in der SIIaBenbahn

sitzen und eine Kontrolle kommt, was

meinstDu, was mitmirpassiert? Kannst

Du mirdas sagen? Und was passiert mit

Dir? Nichts! Das ist das Problem. Dich

wiirden sic in Ruhe lassen. Und wenn

siemich nicht direktzuriick nach Ghana

schicken, dann bin ich erstmal im Ge»

fangnis. Ich bin ein Mensch wie Du.

Habe ich was gestohlen? Habe ich je-
manden angegriffen? Nein. Und darum

geht’s. Deswegen ist Deutschland wie

ein groBes Feuer. Mein Leben kann

sich innerhalb von wenigen Minuten,

total verandem. Und die meisten, die

in anderen Landem leben und von

Deutschland gehort haben, wissen das.

Die Deulschen gehen
nach Ghana um Geld zu

verdienen

Die meisten Deutschen, die in Ghana

sind, arbeiten dort. Und die arbeiten

nicht fiir um sonst. Sie arbeiten, um Geld

zu verdienen. Viele Deutsche sagen hier:

»Die Afrikaner kommen nur nach

Deutschland, um zu arbeiten und Geld

zu verdienen.« Aber das machen die

Deutschen in Ghana doch auch, sie

gehen dahin, um Geld zu verdienen!

Sie bekommen ihr Geld von Ghana. Es

gibt viele Deutsche, die ihre Geschafte

in Ghana machen, fiir Geld. Es geht um

vielGeld. Aber wenn hier ein Ghanaer

ist, der fiir Geld arbeitet, dann werden

sie hose. Ich bin Ghanaer und muB

deshalb dariiber sprechen.
Wenn jemand hierherkommt, um zu

arbeiten, dann ist das doch nicht krimi-
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nelll Wenn jemand hier mit Drogen
dealt Oder irgendwas anderes Krimi-

nelles macht, dann ist das gegen das

Gesetz. Aber wennjemand hierarbeitet,
fiir Geld arbeitet, aber arbeitet, das’ ist

doch der Punkt, dann ist das nicht kri-

minell. Die meisten Deutschen sind in

Ghana, um Geld zu‘ verdienen. Und

niemand wfirde ihnen sagen: >>Warum

gehtIhrdenn nichtzurfick nach Deutsch-

land?« Deulschland ist schlieBlich ein

gutes Land, ein reiches Land. Dort gibt
es genug Geld. »Geht doch zuriick in

Euer Land und arbeitet dort.«

Wenn Deutsche in Ghana sind, dann

kriegen die Ghanaer eine Mark, und die

Deutschen bekommen drei Mark. Weil
sie Auslander sind. Sie haben keine
Famlie dort, haben vielleicht keine

Wohnung,so bekommen siemehrGeld.
Aber wenn ein Ghanaer hier in Deutsch—
land ist, dann kriegen die Deutschen
eine Mark und der Ghanaer zehn Pfen-

nig. Wie kann das sein? Aber so sind die

Deutschen. In meinem Land, in Ghana,
kenne ich viele Deutsche. Sie haben
eine groBe Mercedes—Firma clort. Sic
sind Ingenieure, Arzte, Krankenschwes-
tern, sie arbeiten dort und verdienen
Geld. Und wenn du zu diesem einen

groBen Ort gehst, wo die Goldminen
sind, dort sind die meisten Deutschen.
Und warum? Weil sie Gold finden wol-
len. Sie wollen Geld, abet niemand

sagt: »Hey, Deutscher, geh zuriick in
Dein Land.<_< Niemand sagt so was.

Warum ist das so? »

Deutschland ist perfekt. Fahr mal in

Urlaub nach Mijnchen, von Darmstadt
nach Milnchen, von Darmstadt nach

Hamburg, von Hamburg nach Miinchen.
Guck dir Deutschland mal an, das ist
alles hundertprozentig. Warum geht ihr
dann nach Afrika, um die Tiere anzu-

gucken? Diese Tiere sind doch eigent-
lich fiir die Afrikaner da und nicht fiir
die DeutschemZum Beispiel die Tiere
in Kenia sind fur die Leute aus Kenia.
Aber die Deutschen gehen dorthin, um

die Zéihne der Tiere zu bekommen. Und
sie bringen sogar Elefanten nach
Deutschland. Und niemand macht das

umsonst, niemand, es geht um’s Geld
verdienen.

Ich werde wirklich lraurig,’ wenn ich
an die Schwarzen denke, die hier arbei-

ten. Wir arbeiten in einerFirrna, kriegen
dauernd Probleme mit dem Chef Oder
dem Vorarbeiter, werden angebn‘illt,
miisscn uns Beschimpfungen anhoren
und all das. Und trotzdem sind die

Deutschen nicht zufrieden. Es ist

schwierig hier in Deutschland. Und

wiirde hier ein Chef einem deutschen

Milarbeiter sagen: »Du bist dumm<<,

Oder so was? Niemals! Aber ich muBte

mir so was dauemd anhoren. Wir batten

fast das gleiche Alter, und trotzdem

konnte er so mit mir reden: »Du bist

dumm.« In meinem Land hatte ich ihn

daffir geohrfeigt. Aber er kann zn mir

sagen, was er will, weii ich Auslander

bin. Das ist nieht fair.

Wenn jemand so verdreckt insFlugzeug

kommt, denkst du, der spinnt!
‘

Eine Sache ist total schlimm, und ich

denke, damit macht sich Deutschland

auch einen ganz schlechten Namen.

Nicht nur, was die Regierung angeht,
sondem alle Deutschen. Wenn jemand
zum Beispiel schon seitffinfJahren hier

lebt, kann er eines Tages einfach abge-
schoben werden, ohne Gep'ack, direkt

nach Ghana oder‘in ein anderes Land.

Was haltst Du davon? Du arbeitest, und

dann kornmt plfitzlich die Polizei und

holt dich direkt von der Arbeit ab und

setzt dich ins Flugzeug.
Eine Geschichte kann ich Dir da er—



ziihlen: Ich kenne einen Mann. Sein

Asylverfahren warabgeschlossen.Dann
ist er zur Auslandcrbehorde gegangen

und hat denen gesagt, daB er zurfick

nach Ghana gehen will. Die haben ihm

ein Papier vorgelegt, und er hat unter-

schrieben. Und sie haben ihm nochmal

ein Visum gegeben, ffir einen Monat

oder filr zwei Wochen. Er hatte einen

Job in einer Gartenfirma. Er hat viel

drauBen gearbeitet und hatte enlsprech-
ende Arbeitskleidung an, Arbeits-

schuhe. Und dann kam diePolizei, sagte:

»Guten Tag, Sie sind der und der,

kOmmen Sie bitte mit.« Er ist zu ihnen

ins Auto gestiegen, und sie haben ihn

direkt zum Frankfurter Flughafen ge-

bracht, dann ab nach Ghana. Dabei hatte

er vorher angekijndigt, daB er freiwillig

gehen wollte. Da kann man ihn doch

Wenigstens informieren und vorher

Bescheid sagen, dann und dann muB er

gehen.

Selbst wenn sie Angst haben, daB er

Wegrennt, dann konnten sie ihn doch

lumindest vorher nach Hause bringen,

damit er sich umziehen und was zu—

Sammenpacken kann. Er ist schlieBlich

auch ein Mensch. Aber sie setzen ihn in

seinen dreckigen Arbeitsklamotten ins

Flugzeug. Im Flugzeug sitzen die rei-

chen Leute. Wenn jemand so verdreckt

ins Flugzeug kommt, denkst du, der

. spinnt! Die Person ist nicht normal. Sie

haben ihn einfach so mitgenommen.
Und es hat an dem Tag sogar noch ge-

regnet. Er war total verdreckt und

durchnaBt.

Das gleiche isteinem anderen Freund

von mirpassiert. Irgendwann, mitten in

der Nacht, es war zwolf oder ein Uhr

nachts. Da klopften sie an der Tiir. Er

dachte, es ware sein Freund, weil der

vorher in die Disco gegangen war. Er

offnet und zwei Polizisten stehen vor

der Tiir. Er wollte laut um Hilfe rufen,
aber sie haben ihm den Mund

zugehalten. »Du muBt jetzt zurfick in

Dein Land.« Aber warum? Er sagte:
»Ich will meinem Freund cine kleine

Nachricht hinterlassen, damit er weiB,
was passiert ist.« Er hat einen kleinen

Zettel geschrieben, aber einer der Po-

lizisten hat den 26th genommen und

ihn zerissen. Er hat das wahrscheinlich

gemacht, damit der Freund nichts mit-

Foto: Wolfgang Muller

bekommt. Vielleicht konnte sich der

Freund dann kfimmern, oderein Anwalt

findet was heraus. Sie haben ihn direkt

um ftinf Uhr morgens ins Flugzeug
gesetzt.

’

Diese Behandlung durch die Deut—

schen ist so schlimm. Jeder, der mit

dem Flugzeugreist, will sich schlieBlich

vorbereiten, will gute Kleidung tragen,
damitalle sehen,daBerauch einePerson

ist. Aber die Deutschen behandeln uns

nicht wie normale Menschen und

schicken uns einfach so zuriick in unset

Land. Und das kann genauso mir pas-

sieren. Das ist total schlimm.

Ich kenne auch ein paarLeute, die vor

der Abschiebung im Gefangnis sitzen

muBten. Sie stecken sie ins Gefangnis,
weil die Papiere ffir den Transport noch

nicht komplett sind. Erst wenn die

Papiere fertig sind, schicken sie dich

nach Ghana. Aber das passiert in den

meisten Fallen nicht. Wenn du namlich

im Gefangnis sitzt und dein Anwalt ffir

dich kampft, hast du vielleicht Glfick,
und er kann erreichen, daB du doch

hierbleiben kannst. Deswegen stehlen
‘

sie dich lieber und schicken dich direkt

weg. Dann gibtes nichtdie Moglichkeit,
daB sich jemand ffir dich einsetzt. Ich

glaube, daB das gegen das Gesetz ist,
einfach jemanden so abzuschieben.

Aber die haben die Macht, sitzen in

ihren Biiros, unterschreiben irgendein
Papier, und dann wird’s gemacht. Das

ist doch auch illegal. Das ist kriminell,
das ist Deutschland. Manchmal denke

ich, mit all den jungen Leuten, die

langsam erwachsen werden, vielleicht
‘

wird es mit denen anders. Weil manche

verstehen die Auslander ein bchhen.

Vielleicht wird es Veranderung geben,
aber das wird lange dauem.

lmmer, wenn du drauBen

bisl, findest du keine Ruhe

Das ist schon seltsam hier in Deutsch—

land. Wenn ich mit meinem Land ver-

gleiche oder auch mit anderen, ist es

hier viel komplizierter. Wenn du hier

ohne Aufenthaltserlaubnis lebst, hast

du nie deine Ruhe. Du verlaBt dein

Land, um Ruhe zu finden, kommsthier-

hcr, und die Probleme gehen weiter.

Erst wenn die Probleme in deinem ei~

genen Land geldstsind, dann kehrtRuhe
cin. Die Probleme hier in Deutschland
sind zum Teil sogar groBerals in deinem
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eigenen Land. Vielleicht wirst du in

deinem eigenen Land umgebracht, sie
' erwischen dich, und wenn du gestorben

bist, dann hast du deinen Frieden. Oder

wenn du weiBt, du muBt 20 Jahre lang
ins Gefangnis, dann ist das wenigstens
klar, du weiBt, nach 20 Jahren ist es

vorbei.

In Deutschland wirst du erst aufge-
nommen, sie sagen: »Wir wollen Dir

helfen, Deine Probleme zu losen«, und

dann kannst du vielleicht in dein Land

zur‘uckkehren. Aber es gibt keine Ver-

sprechen, keine eindeutigen Aussagen,
zum Beispiel , daB du heuteodermorgen
zuriickgehen muBt. Es gibtkeineSicher—
heit, jederzeit kann es passieren, daB du

gehen muBt, dann, wann sie wollen.

Dann heiBt es einfach: »Los jetzt! «, so

wie Klinsmann seine Tore schieBt. Du

kennst doch K1insmann,diesen beriihm-

ten FuBballspieler. Er spielt, aber es ist

nicht vorhersehbar, wann er seine Tore

schieBt. Das passiert ganz plotzlich, so

wie es uns Ausl'andem passiert. Die

Deutschen sind geféihrlich, so gefahrlich
wie Klinsmann als FuBballspieler.
Verstchst Du, was ich meine? Sobald

Klinsmann die geringste Chance be-

kommt, schieBt er. Genauso ist es mit

der deutschen Polizei. Wenn die auch

nur eine Chance sehen, dann bist du

weg. So ist Deutschland. Es gibt einige
Deutsche, denen das nicht gefallt. Aber

sic konnen niehtsdagegen tun. Sie haben

keine Macht.

Was ich bei all dem fiihle, kann ich

gar nicht so richtig beschreiben, ich

glaube nicht so, daB Du es wirklich

verstehen wiirdest. Weil das geht direkt
an’s Herz. Wenn du auch nur fiireine

Stunde gliicklich bist, dich dann aber

wieder an all das erinnerst, dann gehst
du total kaputt. Manchmal hat mich

meine Freundin gefragt: »Hey, was ist

los mit Dir?« Manchmal, wenn du an

die ganzen Schwierigkeiten denkst,
kannst du alles andere um dich herum

vergessen. Du hast kein Visum. Beson-

ders dann, wenn du auf dem Weg nach

drauBen bist, wenn du drauBen jeman-
den lreffen willst, dann kreisen die ganze

Zeit diese Gedanken in deinem Him.

Bis du wieder zu Hause bist. Dann erst

fiihlst du dich besser.

Immer, wenn du drauBen bist, findest

du keine Ruhe. Alle zwei oder drei

Stunden muB ich meine Freundin anru-

fen, ihr sagen, daB alles in Ordnung ist,
daB ich noch am Leben bin. Verstehst

Du? Das istein ganz schlimmes Geffihl.
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Nie kannst du dich gut fiihlen, nie. Zum

Beispiel Du,oder auch jede andere Per-
'

son, wenn Du nicht gerade krank bist,
wenn Du SpaB mit Deinem Ehemann
oder Geliebten oder mil Deinem Kind

hast, das fiihlt sich gut an in Deinem

ganzen Korper. Abe-r jemand, der ille-

galisiert hier lebt, kann das gar nicht.
Du kannst dich nie durchgangig von

morgens bis abends gut fiihlen. Von 24

Stunden gibt es vielleichteinige wenige,
die okay sind, der Rest ist schlimm. Du
bist traurig, nervos, hast Kopfschmer-
zen, bist verwirrt, vergiBt dauemd ir-

gendwas. Das passiert dauemd, wenn

du nachdenken muBt.

Wenn du rausgehst, willst du diese

griinen Autos nicht sehen, willst du
keine grime Uniform sehen, willst du
kein tau'itata horen. Das macht total
nervos. Und wenndu in der StraBenbahn
sitzt und nur »Guten Tag« horst, zuckst
du schon zusammen. Vielleicht ist es ja
der Kontrolleur, oder jemand anderes
kann dir Probleme machen, jeder kann
dirgel‘ahrlich werden. Du bistdie ganze
Zeit memos, traurig, vergeBlich, ver-

wim. Du kannst einen Bekannten treffen
und kriegst es gar nicht mit. Du bist
nicht normal. Wenn du illegalisiert hier
leben muBt, bist du nicht normal. Du
bist verriickt.

Zum Beispiel: wenn ich aufdem Lui-

senplatz bin, habe ich genaue Vor-

stellungen, was ich im Notfall mache.
Du kennst doch diese Unterfijhrung.
Wenn was passiert, dann springe ich.
Diese Unterfiihrung neben der Post.
Wenn die Polizei nach dem Ausweis
fragt und du dich umdrehst und weg~
rennst, dann verfolgen sie dich. Wenn
ich da runterspringe, konnen sie mir
nicht mehr folgen. Da fahren dauernd
Autos. Vielleicht habe ich Gliick und

einserwischtmich.DannhabeichRuhe.
Wenn Du mal davon horen solltesl,

sei nicht traurig, das istTeil des Lebens.
Siehst Du? Das ist meine ldee, und das
ist eine gute Idee. Zwei Minuten, bumm,
und alles ist vorbei. Gute Idee. Immer,
wenn ich aufdem Luisenplatz bin, habe
ich das im Kopf. Woanders kannst du
gar nicht hin. Wenn die Polizei dich mit
ihren Wagen verfolgt, dann kriegen sie
dich. Ich bin kein Krimineller, ich habe
niemanden umgebracht, ich bin kein
Dealer. Aber ich will nicht zurfick in

-

mein Land, nichtjetzt. Zumindest nicht

bis 'Dezember. Vielleicht verliert die

Jetz1geRegierung bei den Wahlen. Dann
kann ich gehen. Aber von heute bis

Dezember geht es nicht.

Wenn Du irgendwann in der Zeitung
liest oder von anderen Ghanaern horst,

ichbin tot, dann weiBtDu, wo es passiert
ist. Das ist meine Idee. Und das ist Teil

des Lebens. Wenn Du meine Situation

kennst, dann weiBt Du, das ist eine gule
Idee. Autos sind schnell.

Als wir uns das letzte Mal getroffen
haben, habe ich Dir von einem erziihlt.

der aus dem Fenster gesprungen ist und
beide Beine verloren hat. Das war In

Heppenheim. Sie wollten ihn kriegen
und nach Hause schicken. Deswegen
ist er gesprungen. Aber so leiden will

ich nicht. Die Unterffihrungistein guter
Ort. Du brauchstdeswegen nichtnervos

zu werden. Ich bin es auch nicht. Das
geht ganz schnell. Aber wenn es soweit

ist, dann sollst Du meine Sachen

zusammensammeln und alles meincr

Tochter schicken. Siekennt ihren Vater

gar nicht. Das ist also kein so groBeS
Problem. Wenn ich sterbe, wird $16

nicht allzu traurig sein. Wei] sie mich

sowieso nicht kennt.

Das Interview ist dem gerade er-

sch ienen Buch: “Ich hatte kein Klein-

geld” von Dorothea Schiitze (in ge-

kiirzter Form und mit Untertitel ver-

sehen) entnommen.

In diesem Buch erzahlen Fliichtlinge
und Einwanderlnnen von ihren Erfah-

rungen mit alltaglichen Rassismus -

unkommenu'ert.

Ihre Erzahlungen sind Originallone,
personliche Wahmehmungen und Em-

pfmdungen — sie sind subjektiv.
Dabei geht es sowohl um Erlebnissc

mit offensichtlicher Diskrminierung
von anders denkenden, anders leben-

den, anders aussehenden Menschen,

als auch um den subtilen Rassismus,

der nicht Betroffenen weitgehend ver—

borgen bleibt oder so weit zur gesell-
schaftlichen Normalitat geho'rt, daB er

nicht wahrgenommen wird.

“Ich hatte kein Kleingeld ...“

Erfahrungen mit alltaglichem
Rassismus

16 Gespréichemit Fli‘xchtlingen und

Einwanderlnnen, gefiihrt von Doro-

thea Schiitze.

Justus von Liebig Verlag Darmstadl
ISBN 3—8739-0120-X, DM 14, 80

zu bestellen fiber den Buchhandcl
oder :Version, Vor den'Siebenburgon
32, 50676 Koln, Tel.: 0221/3100961



Termine

Schwarze Tage
- Bielefeld, 4. -5. Oktober 1996

im Arbeiterjugendzentrum,

Heeper Str. 132

Die SCHWARZEN TAGE sind ein liber-

tares Kunst— und Kulturfeslival, das alle

2 Jahre im Bielefelder Arbeiterjugend-
Zentrum 'veranstaltet wird, in diesem

Jahrdas3.Malnach 1992 und 1994. Das

Programm umfaBt Lesungen, Vortriige,

Konzerte, Ausstellungen, Film, Theater,

Performance...

Das vorlaufige Programm sieht folgender—
maBen aus:

Frcitag, 4. Oktober

Beginn: ca. 16.00 Uhr mil Kindertheater;

“Fabula rasa” (Jonglage)
17.00 Uhr: Christoph Knilppcl (Herford):

Lcsung aus frilhen Briefen und Tage—

bfichem von Gustav Landauer

19.00-19.30: Wolfgang Stemeck (Hanau)

Vortrag/Workshop (Dias. Tonbeispie—

10): “Der Kampfum dieTrfiume - Musik

ZWischen Rebellion und Vereinnah-

mung: Punk, Hardcore, Techno"

21.00: F.B. Pichelstein (Munster): “Kanni-

balen ‘96 - Songs und Stories"

ab 22.30-23.00: Konzert mit “Guts Pie

Earshot" (K61n)und 1-2 weiteren Grup-

pen

im Laufe des Abends: Clown “Feurio”

(Jongleur/Fcuerspucker)

Sainstag, 5. Oktober

im Laufe des Nachmitlags: Musikthealer

‘Wcrkschutz’ (Koln); “Die Animals”

(SLraBentheater) - ‘Die Hochslapler-

innen’ (Kabarett/Akrobatik)
15-00: Wolfgang Eckhardt (Berlin): “Den

Pfiff des Feuers hiren". Die ‘Ausge-

Wahltcn Schriften’ Bakunins - Vor-

slellung einer Neuerscheinung

17.00: Thorsten Hinz (Algolsheim): “Paul

Feycrabend - Ein Anarchist?"

19-00: Matthias Ring/Jens Hallmann (HH/

Berlin). “Kritik einer Trcnnung” (Titcl

Wil’d noch geandcrt) - Diavortrag zum

ThCma Kunst und Politik im 20. Jahr—

hundert

20.00-21.00: GroBe SOCIAL-BEAT—

LCSUng mil A. Pfeiffer (Wiesbaden),
SChreibtisch Gr'o'Benwahn (Mfinstcr).

Kulturvereinigung ‘Poworot' (Leipzig).
LA. Dahlmeyer (‘Der Stircr', Berlin),

S.U.B.H. (Braunschweig/Cottbus),
uBlackbox" (Bielefeld), Bilro fiir

Lebensfreude — KGB hoch 3 (Giinther

Kahrs, Bremen), P. Schiemann (Dfis-

seldom, Gringo Lahr (Leverkusen) u.a.

ab 2230-2300: Konzert mit“Dic Frcmdcn"

(Berlin), “Caution Sceams” (Miinster)

Sonntag. 6. Oktober:

ab 11.30: Frfihsu'lck fiir alle Beteiligten im

Café ‘Parlando’ (Wittekindstr. 42)

Wie gesagt, das Programm ist vorlaufig,
unvollsta'ndig und hinsichtlichZeitplan,

Anfangszeiten usw. ohne Gewahr. Wir

nehmen einen Einrritt von 15 DM pro

Tag (der alle Veranstaltungen ein-

schlieBt).
Wer an einer Teilnahme oder weiteren In—

formationen interessiert ist, sollte sich

wenden an:

Vorbereitungsgruppe Schwarze Tage

c/o Café Parlando

Wittekindszr. 42

33615 Bielefeld

Wir verschicken dann das vollsta’ndige und

offizielle Programm (inkl. Wegbe-

schreibung). Hinweis: Sclilafplatze ko'n-

nen wir nur filr diejenigen besorgen
bzw. garantieren. die sich rechtzeitg an-

melden.

Foto: Sabine Adorf/Version

Lange angekiindigt - endlich da!

Erhéltlich im linken Buchhande1 oder bei Verlagsadres-
se. Erscheint 1/4-jéhr1ich, mir neuer Konzeption und

132 Seiten im B S—Buchformat erstmals Mitre Mai 1996.

Nr. 103 / I ‘96 *16,- DM *17 SH *125 (is

SPEZIAL
ZeirsthriH gegen Kulrur und Polirik

IRETRO I
:5: "So weicht die erste Aufwallung inzwischen differen-

zierkeren Uberlegungen". Wie die Bundesbfirger 1986 auf

den GAU von Tschernobyl reagierten.
:11 Die l’osrmodernitat der Postmoderne - Kritiker:

Giinther Jacob kririsierr "Die Offenbarung der l’ropheten"
von Thomas Ebermann und Rainer Trampert

{FUTURE
:5: Paul Mattick sagte 1973 den tendentiellen Fall der

Profitrate voraus.

:11 Wolfgang Neuss sagte 1965 die 'Wiedervereinigung'
voraus.

:5: Karl Marx sagte 1851 (in 'Reflection') die Wandlung des

Proleten zum 'Kiinig Kunde‘ voraus.

IND“! |
-< Warum man sein Geld ausgeben 501]. Baumanns

Konrroverse mil 0fo und Habermas.

=1: "Kann erstmal rund um die Uhr eingekauft werden} so

kann auch rund um die Uhr gearbeitel warden“. Regina
Behrendt fiber den tendentiellen Fall des Feierabends.

2%: Cyberspace - Technologie und Weltmarkt. Von Johan-
nes Ehrhardr und Giinter Kania. Sowie: 'Dalenguerilla'.
Oliver Marquardt fiber linke Subversionsversprechen.
:51 100 Jahre Luftgerausche. Gero Reimann zur Geschichte

und Aktualitat des Radios.

2%: Die Kritik \‘on Andrea Biihrmann an der Sexualitats-

debatte der neuen Frauenbewegung seit 1968.

:1: Julius Lester / Adolph Reed fiber die sellsame Begei-
sterung der 'weiflen Linken' fiir Black Panther — Filme.

=1: AuBerdem: Lfibeck, Iugoslawien, Krieg fiir Profit7,
Standort Deutschland, Carl Peters & Karl May, Traumberuf

Pop-Theoretiker, Migranten als Polizistlnnen, uncl, und,
und...

IDOIT! l
2%: "Was tun?" (Lenin)
SPEZIAL- Zeirschrifl gegen Kultur und I’olilik - sofort be-

stellen (fiir 16,-DM) oder abonnieren (58.-DM / 4

Ausgaben) per Brief oder Fax bei: Verlag Andere Seiten

GmbH, Hintere Schoneworth 11, 30167 Hannover,
Telefon 0511 / 70 25 26, Fax 0511 / 70 44 83. Abos konnen

innerhalb einer Woche schriftlich widerrufen werden.
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“Wir werden zu Sklaven dieser Firma”
Der

Bobynoh'rungshers’reller
Hippund nochhol’rige
Bononenprodukfion in

Cos’ro Rico

Bar/3 Senor/ows/(i

Seit derRio-Konferenz imJahre 1992

istNachhaltigkeit ein Dauerthema. Die

einen verstehen darunter eine Art 0"k0-

logischen Generationenvertrag, der -

unter Einbeziehung des Siidens - das

Fortbestehen desPlaneten garantieren
soll; die anderen reduzieren das hehre

Ansinnen schlicht auf eine Fbrm um-

weltgerechten Wirtschafiens, das das

Fortbestehen des real existierenden Sy—
stems perpetuieren mb'ge. Doch wenn

in der Sache bislang keine nachhaltige
Verdnderung des Verht'z'ltnisses zwi—

schen Nord and S12d spiirbar geworden
ist, so hat zumindest der Begrifi‘unter-
dessen eine internationale Karriere

hinter sich gebracht. DafJ‘ ’Nachhaltig-
keit' alles andere als eine griingeféirbte
Worthiilse sein karm und jensez'ts des

Begriflswirrwarrs eine konkrete Alter-

native zurAusbeutung von Mensch und

Umwelt sowie brutaler Weltmarktinte-

gration darstellen kijnnte, mac/ten die

Anstrengungen einigerindigenerKlein-
produzenten in Costa Rica deutlich.

Ihre ’nachhaltig' erzeugte Banane hat

offensichtlich nu? wem'g mit der
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mlarktgerechten Bio-Banane gemein,
dze zunehmend unsere Supermc'irkte er-

?bert. Nash dem Artikel der FAU zu

fazrem‘ Bio-'Kaflee aus Mexico in der
letzten Nummer wird imfolgenden ein
Aspekt der Problematik einer anderen
Kolonialware ausgeleuchtet.

José Gallardo istBananenproduzent
underbeitet in der costaricanischen

Regzen Talamqncafi'irdieKleinbauern-
veremigung UCANEHU. Er istlndz’gena
und gehb'rz dem Volk der Bribri an.
Czleke Comanne und Javier Bogantes
hingegen vertreten die Fundacio’n Giii—
lombé. Die Sn'ftung unterstiitzt u.a.UCANEHU beiderProdukzion undder
Vermarktung 0

rganischerErzeugnisseAlle dreibefanden sichs '

i

o b -

ladung der B
e 9" aufEm

.

. ananen-Kampa me and
BanaFcur [n Deutschlamz’.

g

'Faden:.1hr kommt aus Talamanca,
emer Regzon Costa Ricas, die nur we-

nige hier kennen diirfien. Wie sieht es

dart aus?

Gallardo: Talamanca ist im Sfidcn

Costa Ricas. Die Region liegt an dcr

Atlantikkiiste und gehért zum Departe—
mem von Limén. Sie erstrecktsich vom

Meer his in cine Hfihe von 3.800 m. E5

gibL don einige Nationalparks und ein

Indigenareservat. In Talamanca leben

in ersler Linie drei Kulturcn miteinan-

der. Erstens: die indigene Kultur, die

sich aus den Bribri- und Cabecar-Vél-
kem zusammensetzt. Zweitens: die arro-

karibische Kultur, die vor allem an der

Kfiste zu finden ist. Und drittens cine

Gruppe von campesinos. Diese Gruppc
kam allerdings erst im Zuge der Bewir-

tschaflung mit Bananen in die Region-

Una' wie leben die Menschen?

Gallardo: Verglichen mil: dem L6-

bensnivcauinderHauptstadtistunscrcS
weimus geringer. Wir leben entsprc'
chcnd unseren Gebréuchen und bran—

chen wcnig. Den gréBten Reichtum,



den wirbesnzen, istdie Natur. Meistens

werden diejenigen, die viel Geld besit-

zen, als reich bezeichnet. Dabei is: ihr

Reichlum zerstorerisch. Was uns be-

tril‘fL, sind wir unter finanziellen Ge-

sichlspunkten arm, was abet den Rest

belriffl, sind wir reich.

Wem gehé‘ri der Baden, den 1hr

bewirtschafiet?

Gallardo: Unser Territorium ist im

Namen der Indigena-Gemeinde ins

Grundbuch eingeiragen. Der Boden ge-

horl also der Gemeinschaft. Es gibt bei

uns keine individuellen Landtitel. Er

g0h6rt der Emwicklungsvereinigung,
in der sich alle versammeln und die ein

Leitungsgremium wéihlt. Allerdings

kann die Vereinigung den Bauem den

BOden in Form einer Art Pacht fiber-

eignen. Die Emwicklungsvereinigung
VCrlriu uns zudem im Falle jeglicher

Streitigkeiten.

1hr Sprecht von der nachhaltigen Ba-

”anenproduktion. In Europa kann man

SiCh schwerl ich darunter etwas vorstel-

len.

BOgantes: Nicht nur wir sprechen
davon. Der Begriff der Nachhaltigkeit
Wird auch seiiens der Bananenkonzeme

benutzt. Sie verwenden ihnallerdings
in einer sehr eigenniitzlichen Weise.

Wenn wir hingegen von nachhaltiger

Bananenproduktion reden, beziehen wir

uns zunachst auf ein Grundprinzip: die

Biodiversiuit. Daneben umfaBt unser

KonZCpt die Einlosung sozialer, wirt-

SChaftlicher und kultureller Aspekte.

Einmal konkret. Gibt es einen Unter—

SChied zwischen Eurer ’nachhalngen
“”d einer 'normalen’ Bio-Banane?

Gallardo: Wir praktizieren eine tra—

dilionelle Bewirtschaftung. Seit Anbe—

ginn haben die Indigenas diese Form

deS Anbaus angcwendet. Dabei versu-

Chcn Wir, die Gegebenheiten der Natur

le achten. Auf unseren Bode“ produ-
Zieren wir neben Bananen, auch Oran—

Sen, Avocados und andere Erzeugnisstz
dle in der Region konsumiert wcrden-

Dabeiachletunsere Anbauform die Na-

l{IFUnd im besonderen das Wasser. Denn

flirUns bedeutctWassernichtnurTrink-

Wfisser, Sondem stelltauch einen unserer

WlChtigsten Transportwcgedar. Die von

uns nachhaltig erzeugten Bananen

dienen im besonderen unserer Selbstver—

sorgung. Die Bio-Bananen hingegen
werden in erster Linie ffir den Export

produziert. Dafiir miissen z.B. die Kon—

trollegewéihrleistet sein sowiebestimm-

te Produku'onstechniken angewendet
werden.

Comanne: Uberhaupt ist der tradi-

tionelle Anbau in ein komplettes Agro-

Okosystem integriert. Dieses ist in ho-

hem MaBe diversifiziert und deshalb

sehr stabil. Wir legen fiufiersten Wert

darauf, daB sich das alte System erhalt

und eine Monokultivierung bei den

Kleinbauem vermieden wird.-

Wenn ich Euch also recht verstehe,

ist eine nachhaltige Produktion mit ei-

nem monokulturellen Anbau unverein-

bar?

Bogantes: Ich mochteeinmal ein Bei-

spiel fiir den monokulturellen Anbau

geben. Viele der hochgiftigen Pestizide

werden von Flugzeugen aus der Luft

gespriiht. Diese Methode hat schlimm-

ste Folgen fiir die Menschen auf den

Plantagen und in ihrer Na'chbarschaft

sowie fiir das Okosystem. Sogar die

Leute, die nicht gewéihlt haben, in der

Bananenproduktion zu arbeiten, sind

davon betroffen.

Dabei stellen die Pestizide ein sehr

groBes Problem dar, denn es ist schwer

dagegen Vorzugehen. So haben wirz.B.

die Erfahrunggemacht, daB das Pestizid

Aldicarp vom Markt zuriickgezogen

wurde und dafiir ein anderes, Terbufos,

empfohlen wurde. Wieso abet wurde es

verboten? Aldicarp wurde 1988 zurfick-

gezogen, well in Bananen, die in die

USA exportiert wurden, Riickstande

nachgewiesen werden konnten. Sofort

verboten Gesundheitsbeauftragte der

USAden Importderbelasteten Frfichte.

Nicht etwa die Gesundheit der Arbeiter

war der Grund ffir das Verbot, sondem

die Risiken, die die Konsumemen ein-

gehen. Im fibrigen sind beide' genannten

Pestizide éihnlich gefahrlich.
Kurz: Diese Anbauform funktioniert

nicht mit, sondern gegen die Natur. Wir

mfissen uns dariiberim Klaren sein, daB

der konVentionelle Bananenanbau in

keinerWeise nachhaltig ist. Donwerden

enorme Mengen von z.T. hochgiftigen

Agrochemikalien benutzt, die Frucht-

barkeit der Boden und die Biodiversitfit

l
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unumkehrbar zerstort. Dadurch wird

die Gesundheit vieler Arbeiter ruiniert.

Wenn wir also fiber eine Reform der

konventionellen monokulturellen

Anbauform sprechen, miissen wir uns

klar sein,daBwiraufdieseWeiseledig-
lich cine Verringerung der Nebenwir-

kungen erreichen konnen.

Ko'nnenMultis fiberhauptnachhaltig
wirtschafien?

Bogantes: Das Thema dernachhelti-
gen Bananenwirtschaft imphzlerteinen
Gesinnungswechsel. Wir konnen ireine
nachhaltig erzeugten Produkte m1t den

konventionellenWertvorstellungen her-
A

stellen. Das Konzept der Nachhalugkelt
'

verlangt von uns neue Kriterien im Um—
gang zwischen den Menschen und m

ihren Beziehungen zu ertschaft und

Umwelt. Aber welche Motive bewegen
die Multis? In erster Linie sind das die

Steigerung der Wettbewerbsfahigkeit,
die Unternehmensexpansion sowre die

Ausbeutung von Mensch und Natur. Es

ist sehr naiv zu glauben, daB sie von

einem Tag aufden anderen diese Werte

findern werden. Sie reden davon, doch

scheint es mir mehr als schwierig, daB

sie das wirklich umsetzen werden.

Derzeit werden Eure Bananen zuPl'i—

reefiirKindernahrung verarbeitet. Wa-

rum verkauft 1hr keinefrischen Friichte

nach Europa?

Comanne: Fiir die Vermarktung von

frischen Bananen muB man verschie-

deneErfahrungen besitzen,diewirnoch

nicht haben. Wir haben deshzilb vor

ungei‘zihr eincinhalb Jahren m1t dem

Vcrkaufvon Bananen fiir die Pijreeher~

stellung begonnen. Dem deutschen Un-

ternehmen Milupa muBten w1r damals

[25] SF 3/96

garantieren, daB die Bananen organisch
erzeugt wurden. Um den zweiten Schritt,
die Vermarktung unserer Bananen in
Costa Rica,_ durchzufiihren; sind wir
gerade dabei, einige logistische sowie

infrasnukturbezogene Probleme in den
Griff zu bekommen. Gerade die Pro-
duktion und der Handel mit frischen
Bananen erfordern eine ziemlich kom-

plexe Logistik. In einem dritten Schritt
wollen wir Erischware nach Europa ex-

portieren.’
'

Durch diesen Sch‘ritt habt 1hr Erfah-
rungen mi! multinationalen Konzemen

'

sammeln ko'rmen. Welche Rolle spiel!
fz'ir Euch die Integration in die Struk-
turen des Wellmarkts?

Bogantes: Die Integration in den
Wcltmarkt hat fijr uns eine groBe Be-
deulung. Es geht darum, daBauch Klein-
produzenten Zugang zu diesem Markt
findcn und ihre Produkte zu fairen Prei-
sen vcrkaufen konnen, um damit Uber-
schijssc zu erwirtschaften. Doch muB
dies gleichzeitig mit einer Politik ver-
bunden werden, die die Prinzipien der

Selbstversorgung und der Nahrungs-
mittelsicherheit respektiert.

Und welchenErfahrungen habt 1hr
mi1 den Vermarktungsfirmen bisherge-
machl .7

Gallardo: Derzeit sind verschiedene
Unlernehmen in Talamanca aktiv. Dazu
gehoren auch das deutsche Unterneh-
men Hipp und deren Tochterfirma Tro-
banex. Doch Hipp interessiertsich nicht
dafiir, wie unsere Natur, die unseren
groBten Reichtum darstellt, nachhaltig
Ageschiitzt werden kann. Auch wie die

Lebensbedingungen der Bevolkerung
verbessert werden konnen, interessiert
die Firma nicht. Sie interessiert sich nur

'

dafiir, ihre Gewinnezu vergroBem. Uber

Einzelvertrfige werden dieProduzentcn
verpflichtet, Erzeugnisse, die seltens
der Firmen zertifiziert wurden, nur mlr

ihrer Zustimmung an Dritte zu verkau—

fen. Dabei wird aber die Rolle der von

uns gewéihlten Entwicklungsver-
einigung, die tiblicherweise unsere In-

teressen vertritt, nicht respektiert: Das

von Hipp eingefiihrte System w1der—

spricht unserer Kultur. Wir werden da-

durch zu Sklaven dieserFirma gemacht.

Bogantes: Wir konnen hier keines-
wegs von einem nachhaltigen ert-
schaftssystem sprechen. Hipp beutetdlc

traditionelle Bribri-Kultur aus, denkt

aber nicht daran, die Kenntnisse der

Bauern fiberTechniken derorganischen
Produktion zu verbessem. Im Falle von
Hipp kann man nur feststellen, dai3 file
FinnanachkolonialistischenPrin21pien
handelt.

Wie organisieren sich die Kleinpro-
duzenten in derRegion Talamanca an-

gesichts dieser Situation?

Bogantes: Im Bananensektor existie-
ren verschiedene Organisationen, 1n

denen Kleinproduzenten zusammenge—

schlossen sind. Eine davon ist UCANE-
HU,eineandere heiBtUCABANO,ein6
weitere APTA. Dies sind Organisatlo-
nen, die aufGemeindeebene zurProble—

matik der Banane arbeiten. UCANEHU
setzt sich z.B . aus zwei Gruppen znsam-
men: einer indigenen 'und einer nicht-

indigenen. Diese beiden Gruppen haben

sich zusammengefunden, um ihrc Ba-

nanen - aber auch andere Feldfriichtc -

zu vermarkten.

Gallardo: Was uns Indigenasbetriift,
wollen wir mithilfe dieser Organisatio-
nen erreichen, daB die Produzentcn

frische Bananen direkt an die Vermark'

tungsgesellschaften verkaufen konnen-

Spfiter wollen wir eine Verarbeitungs‘
firma aufbauen. Denn wir wollen mcht

nurRohstoffe, sondem auch verarbeitetc

Produkteverkaufen konnen. Dabei geht
es nichtnur darum,daB die Produzentefl

ihre Arbeitbezahltbekommen, sender“
daB grundséitzlich das Lebensniveau In

den Gemeinde verbessert wird. Ans un'

serer Sicht geht es nicht allein damm,

moglichst viele Bananen zu emten, 5011'

dem vor allem gemeinsam voran Z“

gehen.



Bei den Bio-

Bouern von

Talamanca

Es gibt sie tatsachlich: zertifizierte

Bio-Bananen in Costa Rica. Sie wer-

den von Kleinbauern in der Tala-

manca-Region angebaut, im aufler-

sten Siidosten Costa Ricas, an der

Gl‘enze zu Panama. Alierdings verfii-

gen die Bauern (noch) nicht fiber die

notige Logistik for einen Export der

Friichte, die Ware wird im Inland zu

Pfiree zermahlen. Rudi Pfeifer hat

die Region im Dezember ’95 besucht.

Vier- bis ffinfliundert Familien zwi-

schen Limén, Sixaola und Puerto Viejo
bauen traditionell und extensiv die

“bananos criollos” an, die auf dem

1Okalen Markt verkauft werden; Die

meisten Produzenten allerdings Ieben

im Indigena-Reservat Talamanca. Es

ist einc abgeschiedene, schwer zugiing-
“Che Bergregion, nur teilweise durch

SUaBen erschlossen. Hinter Bribri muB

erstmal ein FluB durchquert werden,

Weil die einzige Briicke seit langem

kapult ist. Nicht nurgeografisch besteht

keinerlei Ahnlichkeit mit den GroB-

Plantagcn an der Atlantikkiiste, auch

die Produku'onsweise ist eine andere.

Die Bauem haben eigenes Land, von

Ci“, Zwei Hektar bis zu zwanzig. Hier

Wachsen auf ganz, natiirliche Weise

Bananen zwischen Kakao-, Zitronen-

OderAnanaspflanzen.GerardoGallardo
Pal'S, der ungefahr 15 ha mit seiner

Familie bewirtschaftet, erki'art: ”Wir

halten uns an unsere traditionellen

Anbaumethoden. Wir wollen keine

MOM/cultural. Es wiz'chst und gedeiht
“Hes nebeneinander. Erstmal fi'ir uns

Selel. den Rest verkaufen wir.” Fiir die

Bananen wird cine Pfianzungsdichte
V0“ hochstens 500 Stauden pro Hektar

cinEChalLen. In der agro-industriellcn
planlflgenproduktion sindesoftmehrere
TaUsend.

Die Bio-Produktion ist begehrt. Ein

FUnktionéir von Dole war schon da, um

2” frflgcn, ob die Bauem fiir ihn produ-

Zicre“ wfirden. Das wolllen sie aber

mom; wichliger als Geld ist ihnen, ihre

Tradition und Kuitur zu erhalten. Auch

aufderjiingsten Bio-Messe in San José

gabes viele Kaufinteressentenaus USA,

Schweiz und Ilalien fiir diese organi-
schen “bananos criollos”, abet die pro-

duzierten Mengen sind zu gering. Und

auf dem lokalen Markt ist die Konkur-

renz durch den rechazo (AusschuB) der

konventionellen Plantagen zu stark, als

daB die organischen Bananen einen be-

deutenden Markt erobem konnten. So

bieiben als Abnehmer vorerst weiterhin

nur die Babybrei—Hersteller.
Im November 1994 begann Hipp,

iiberseinecostaricanischeTochterfirma

Trobanex, die organischen Bananen an-

zukaufen und in Costa Rica zu Pfiree zu

verarbeiten, das dann zur Produktion

von Babynahrung nach Deutschland ex-

portiert wurde. Schon bald aber gab es

die ersten Konflikte. Die Bauem

emporten sich fiber die Geschaftsprak-
liken von Hipp/Trobanex und begannen
im April 1995 an die Firma Gerber in

San José, als lokale Vertretung von

Milupa, zu verkaufen. Auch der

ehemalige Hipp/Frobanex—Reprasem
(ant in Costa Ricauennte sich von diesen

Unternehmen, wegen deren "neofaschi-
stischen undkolonialenPraktiken”, soil

er gesagt haben.
'

Die Bauem sind gut organisiert. Die

Produzentenvereinigungen UCABA-

NO (aus dem kiistennahen Gebiet) und

JENEHU (im oberen Bereich des

Indigenzi-Reservates Talamanca) haben

ihre eigene Vermarktungsfirma: UCA-

NEHU S.A. Weitere Produzenten sind

in APPTA (Asociacién de pequefios

Productores de Talamanca) und ABA-

CO (Asociacién de Bananeros Costari-

censes) organisiert. In Fragen der orga-

nischen Landwirtschaft, Ausbildungs-
und Schulungskursen werden sie yon
der ‘Umwellorganisation Fundacion
Giiilombé beraten und begleitet. Die

Zertifizierung als anerkannte Bio—Ware

nimmtdie franzosischeKontroilorgani-
sation Eco-Cert vor. Bei Hone Creek, in

der flachen Kiistenregion, hatUCANE-

HU eine Sammel-, Sortjer- und Wasch-

anlage errichtet. Etwa 90.000 kg mo-

natlich gehen von hier per LKW in die

Fabrik nach San Jose. Sofern die Nach-

frage da ist.
,

Um einen stabileren Absatz zu haben,
Wolien die Bauem einen eigenen Laden

fiir ihre Bio-Produkte in San José eroff-

nen. Dariiberhinaus haben sie den

Wunsch, ihre Bananen kiinftig als

Frischvware, als ganze Frucht zu

exportieren. Aber es gibt noch keine

Erfahrung damit, sondem nur vieIe un-

geléste Fragen beziiglich Qualitat,

Transportt‘dhigkeit und Verhalmis von

Transportkosten zu Menge. Martin Bio-

lley, Vorstandsmitgiied von UCANE-
'

HU, den wir an seiner Arbeitsstelle im

einzigen Telefon—Posten weit und breit

antreffen, setztgroBe Hoffnung in einen

moglichen Export: ”Aber,” sagt er, "die
Frage wird sein, inwieweit die Konsu-

menten eineBanane mitFehlern akzep-
tieren wera’en."

PudiPie/fer, BanaFa/T



Diesen Text von Sub« Marcos drucken

wir ausfolgenden Griinden ungekiirzt
ab:

Zum einen, weil Marcos ez'ne sehr poe~

tische und poltische Parabel vom Weg
ahne Anfang und Ende erza‘hlt; einem

einzigartigen Weg. den die Zapatistas
beschritten haben. Diesem Weg, der

niemals sein Ziel erreicht, doch beije-
dem weiteren Schritt ez'ne Verdnderung
in sick birgt. Ez'n mfihsamer und end-

loser Weg wie der alte Antonio meint.

Zum anderen. da der Text ein Resit'mee

des vor fast drez' Jahren begonnenen
Aufstands zieht. Erbenennt nocheinmal

seine Ursachen, die rassistische und

soziale Ausgrenzung der Indigenas.
Aber er erneuert auch unmi/J‘versta'nd-
[ich die Forderungen nachDemokratie,
Freiheit und Gerechtigkeit, wc‘z'hrend

die mexikanische Regierung mit Mili-

tarz'sz'erung , weitererAusgrenzung und

Tod antwortet und offensichtlich nur

aufdem Papier am Verhandlungstisch
umein biflchenFreiheit, ein wem'g mehr

Gerechtigkeit oder ein Quantchen
Demokratie feilscht.

Wegen ofi‘ener Ignoranz der zapatisti—
schen Vorschlc‘ige zur Staatsreform,
weiterer militdrz'scher Aufriistung in

Chiapas und rassiszischem Verhalten

seitens der mexikanischen Regierung
haben die ZapatiszasAnfang September
die Verhandlungen abgebrochen.
Die Red.

Der Text is: aus: "Land und Freiheit",
Sonderblémer der Zeitschrift "Die Ak-

tion", Edition Nautilus, Am Brink 10,
21020 Hamburg

‘
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IBegrUssungs-
‘

worte

des Ejército Zopafista de
Liberacién Nacional zur

Er6ffnung des

Senderforums fflr die

Siaatsreform

San Cristébol de LCIS

Cases, Mexiko
30. Juni 1996

AusmeinerSu'mme sprichtdieStimme
des Ejel‘CIIO Zapatista de Liberacién
Nacional. -

'JUNI sinkt mil seiner wéisserigen
Regenmaske auf die Berge herab. Ein
Mond mit dunklem Regencape schmzt

seineHautvorden Spritzern des schlam-

migen Schmerzes der indigenen Wirk—

lichkeit. Ein in ungleichméBigen Zugen
mil blauer Tinte geschriebener Brief

vermiuelt die miide Serge, daB der ein

wenig fremde und ein wenig eigcne.
Tod die miBtfinende Hand des Brudch

fiihrt, der schreibt, damit das Herz Iicst.

,,Ka]endergeschichten“ von Benoit

Brecht. Eine Ausgabe, deren Titclein—

band ein Kalenderblatt darstelll, auf

dem steht ,,Mittwoch, 19.“ Im Inneren,

in einer der ,,Geschichten vom Herrn

Keuner“, heiBt es ,,von der Muhsal def

Besten“:

,,Woran arbeiten Sie?“, wurde H0”

Keunergefragt. HerrKeunerantwonelé
,,Ich habe viel Mfihe, ich bereite mcl‘

nen néichsten Imum vor.”

Es zittertdas doppelte Herz, das liest.

eszittertdas Herz,dasschreibt,eszinert
derTod, der zweifeit, ob er es wegrechfl
Oder seine unerlr'elglicheRunde fortfiill-
ren soll. Tod und Leben blinzeln, Si6

zwinkem mit Augen und Rfiumen, der

eine folgtdem anderen,die Mimze héirlia’L
immer noch in der Schwebe, die Cnd‘
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giiltige Entscheidung zwischen Kopf
und Adler, Kopf oder unmoglicher
KOpf, Adler oder unerwarteter Adler.

Einige Tropfen triiben die Blatter blau,

“3 ranet drinnen wie gestem drauBen.

Gestcrn, 10 Jahrc gestern, 120 Monate

gestem, 3650 Tage gestem. Gestem...

GESTERN drang der Regen iiberall

ein, Die Hijtte dcs Alten Antonio war

Wie ein nutzloser Schatten im Sturm,

mil dem Juni den Mais wiederbelebte,
def bereits in der harten Erde eines zu

langen Monats Mai erloseh. Ich wuBte

“iCht mehr, ob ich mich in oder vor der

Hfitte befand, ich wurde genauso naB

Wie Ohne Dach. Ich versuehte, dieWaffe

VOr dem Regen zu schtitzen, nicht aus

AngSl,daBsiespaternichtfunktionieren
Mime, sondem damit sich die mor-

gendliehe Reinigung nicht als nutzlos

hCrausstellen wtirde. Ein innerer Blitz,
def Funkenschlag des Allen Antonio,
def seine Zigarette anzfindete,erinnerte
mich daran, daB ich trotz des undichten

a0th und Hutes in derBudedes Alten

Arltonio war. Mchr als Reflex als aus

LUSLZU rauchen,versuchteich,diePfeife
anzUstecken, denn ein fetter Regentro-

pfen hatte den Tabak durchnaBt, der

gerade im Pfeifenkopf zu dampfen

begonnen hatte. Der Alte Antonio tro-

stete mieh aufdie beste Weise, die ihm

einfiel, und ihm fiel ein, mir zu erzah-

len...

DIE GESCHICHTE VOM

ANFANG UND VOM ENDE

Es war schon eine gauze Weile vergan—

gen, seitdem das Gestem'alt geworden
war und sich allein in einem Winkel der

Welt befand. Es war bereits eine Weile

vergangen, seitdem die groBten Gotter,

die. die Welt erschaffen batten, die Er:

sten, eingeschlafen waren. Sie waren

all des Tanzens und des Wegbereitens
und Fragestellens sehrmijde geworden.
Deshalb waren die ersten Getter einge-
schlafen. S ie batten bereits mitden wahr-

haften Mannern und Frauen gesprochen
und sie waren bereits alle darin fiber-

eingekommen weiterzugehen. Denn nur

beim Gehen wiirde man die Welt er-

leben, so sprachen die groBten Gotter,

die die Welt erschufen, die Ersten.

,,Bis wann werden wir weitergehen?“
fragten sich die Manner und Frauen des

Mais.
'

,,Wann fangen wirdenn an?“ erwider—

ten die wahrhaften M'a'nner und Frauen,

denn so batten sie es von den ersten

Gottem gelemt, daB man aufeine Frage
stets miteiner anderen Frage antwortete.

Aber die ersten Gotter Wurden dariiber

wach. Denn die gréBten Getter, die Er-

schaffer der Welt, konnen nicht weiter-

sehlafen, wenn sic eine Frage horen,

und so wachten sie auf und fingen an,

auf der Marimba zu spielen. Und sie

maehten ein Lied aus den Fragen, und

sie tanzten und sangen: ,,Bis wann wer—

den wir weitergehen?“ ,,Wann fangen
wir denn an?“ Und so wiirden sie heute

noch tanzen und singen, wenn nicht die

wahrhaften Manner und Frauen zomig

geworden waren und ihnen gesagt

h'atten, daB es nun genug sei mit dem

ganzen Getanze und Gesinge und daB

sie die Antworten auf ihre Fragen horen

wollten. Und da wurden die ersten Got-

ter emst und sagten:

,,Die Manner ,und Frauen, die aus

Mais wir schufen, haben eine Frage.

Sehr weise Manner und Frauen sind uns

nichtdabei entsprungen. Sie suchen die

Antwort weiter weg, ohne zu merken,

daB sie sie bereits hinter sich und vor

Sich haben. Nicht sehr weise sind diese

Manner und Frauen, wie junge zarte

Maiskolben sind sie“, sagen die ersten
Gotter und fangen einfach wieder an zu

tanzen und zu singen, und die wahrhaf-

ten Manner und Frauen werden wieder
wtilend und sagen, daB es nun genug sei

mitdem Spott und was siedamitgemeint
hatten, daB sie die Antwort vor und hin-

ter sich batten, und die ersten Gotter

sagen ihnen, daB auf dem Rucken und

im Blick die Antworten liegen, und die

Manner und Frauendes Mais schauen

sich an und merken, daB sie nichts yer--
standen haben, aber sie schweigen, und

die groBten Getter sagen zu ihnen:

,,Auf dem Riicken entstanden die

Manner und Frauen des Mais, denn an-

einandergelehnt wurden sie geboren und

da sie aus Mais sind, erwuchsen sie aus

dem Boden. Aufdem Riieken begannen
sie zu laufen. Ihr Rficken bleibt immer

hinter ihrem Schritt oder ihrem Still-

stehen zuriick. Ihr Riieken ist der An-

fang, das Gestern ihres Schrittes.“

Und die wahrhaften Manner und

Frauen verstanden das nicht so recht,
denn der Beginn hatte ja bereits begon—
nen und das Gestern war schon vergan-

gen, deshalb ktimmerten sie sich nicht

darum, und so erwiderten sie:

,,Bis wann werden wirweitergehen?“
,,Das ist leichterzu verstehen“, sagten

die Getter, die die Welt erschufen. ,,Bis

dann, wenn euer Blick eure Schulter

erbliekt. Ihr braucht nur im Kreis zu

gehen, bis ihr euren Schritt iiberrundet

habt und euch selbst seht. Wenn ihr

genug gelaufen seid und euren Rficken

erkennen konnt, und sei es nur von

weitem, dann seid ihr angekommen,
Bfiiderchen und Schwesterchen“, er-

klarten die ersten Getter, als sie bereits

wieder am Einschlafen waren.

Und die wahrhaften Manner und

Frauen waren sehr zufrieden, denn nun

wuBten sie, daB sie nur im Kreis gehen
muBten, bis sie ihren Riicken zu sehen

bekamen. Und so verbrachten sie eine

ganze Weile damit zu gehen, um ihren

Rucken zu erreichen. Irgendwann blie-

ben sie stehen, um dariiber naehzuden-

ken, warum sie den Weg noch gar nicht

begonnen hatten und sagten zueinander:

,,Das ist abet sehr anstrengend, den

Anfang zu erreichen, um ans Ende zu

gelangen. Dieses Laufen nimmt kein

Ende und es sehmerzt, daran zu denken,
wann wir denn an den Anfang gelangen

werden, um unsere Schrittezu beenden.“
Und einige verloren den Mut und setzten
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sich hin, wiitend dariiber, daB der Weg
zum Anfang, um ans Ende zu gelangen,
kein Ende nahm.

'

Aber andene gingen unverzagt wener

und dachten nicht mehr daran, wann sie

an den Anfang gelangen wijrden, um

das Ende zuerreichen, Sondem sie dach-

ten an den Weg, denn sie gingen, und da

er im Kreis lief, wollten sie es bei jeder
Runde besser machen und jede Runde,
die sie machten, ging besser, and da

freulen sie sich und es war eine groBe
Freude ffir sie zu gehen, und so gingen
‘sie eine ganze Weile, und ohne stehen-

zubleiben, sagten sie sich:

,,Es ist ein lustiger Weg, der wir sind,
wir gehen, um den Weg besser zu ma-

chen. Wir sind der Weg, darnit andere

von einer Seite auf die andere gehen.
Fiir alle gibt es einen Anfang und ein

Endeauf ihrem Weg, fiirden Weg nicht,
fur uns nicht. Fijr alle alles, nichts fur

uns. Wir sind eben derWeg, wir miissen

weiter.“

Und damit sie es auch nicht vergaBen,
zeichneten sie einen Kreis auf die Erde

und sogingen und gehen alle wahrhaften

Manner und Frauen den Kreis entlang.
Ihr Kampf, den Weg besser zu machen,
sichbesser zu machen, findetkein Ende.

Deshalb glauben die Menschen, daB

die Welt rund sei. Aber was $011 diese

Kugel, die die Welt ist, denn anderes -

sein als der Kampf und der Weg der
"

wahrhaften Manner und Frauen, die

immer gehen, die immer wollen, daB

ihnen der Weg besser gelingt aus den

NamenEjércitoZapaListadeLiberacién
Nacional durch die Welt. Am Ende der

Stadt, auf der LandstraBe nach' Tuxtla
Gutierrez, treffe ich mit dem Offizier

zusammen, der mit der Veneidigung
dieser Stellung beauftragt ist. Ich teile
ihm den Befehl zum Riickzug mit und

gebe ihm den Treffpunkt bekannt, an

dem seineEinheitweitereAnweisungen
erhalten 5011. Der Aufstandische Infan-

terieleumant Pegro, dunkles Blut, Indi-

gener und Chol, nimmt den Befehl in

Empfang und bietet mir etwas von dem
Essen an, das einige Zivile ihm ge-
schenkt haben, um Silvester zu feiem.
Wéihrend wir essen, besprechen wir die

Moglichkeit, den groBen, noch nicht

fertiggestellten Bau des zukiinftigen
Stadttheaters mit Dynamit in die Luft

zu sprengen. Umgeben von indianischen

Elendsvierteln, in denen Tod und Er-

niedrigung herrscht, hat die Hochmut
der Stadt beschlossen, ihre Zukunft an
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die Erste-Welt-Liige anzuhangen, die
in Los Pines (Frasidentenpalast) ihren

groBen Alchimisten sitzen hat. Unfahig,
das Elend zu verbergen, auf dem ihr
Reichtum gewachsen ist, versuchte die
Macht den Blick aller auf eine Zukunft
auszun’chten, die das dunkle Blut, das
sie emahrt, durch Nichtbeachtung toten
sollte. Die firmste Region des armsten

mexikanischen Bundesstaales,dieAltos
de Chiapas, erhielt als Antwort auf ihre
Forderungen nach besseren Lebensbe-
dingungen diearchitektonische Verach-
tung eines Kulturprojekts, die sie von

dem Zeitpunkt an davon ausschloB, ab
dem das salinistische Morgen keinen
Ort fiir die Indigenen vorsah. Wir dach-
ten daran, diesen Raum des Ausschlus-
ses, den die Macht fertigstellen wollte,
in die Luft zu jagen. Wiihrend wir aller-
dings den grotesken Schatten aus Stan-
gen und Beton betrachteten, steckte sich
der Aufslfindische Leutnant Pegro eine
Zigarette an, um die eisige Kalte und
die Beklemmung zu lindem, die unsere

Uniformen und Waffen feucht werden
lieB.

«

,,Jagen wir es in die Loft?“ fragte ich,
wahrend ich meine' Pfeife anziindete,
ein bchhen, um Pegro Gesellschaft zu

’

leisten, und ein vieles, um mich vom

Gewicht abzulenken, das auf unserer
ein paar Stunden alten Herausforderung
lag.

Pegro schaute sich das Gebaude, die
herumstehenden Maschinen und die
LagerschuppenderBaustelle eine gauze
Weile an. Seine Gedanken wahrten
Schritten heraus, die sie machen. Ihr
standiges Gehen hat keinen Anfang und
kein Ende auf ihrem Weg. Und die
wahrhaften Manner und Frauen diirfen
auch nicht miide werden. Sie wollen
immer sich selbst erreichen, sich von
hinten fiberraschen, um den Anfang zu
finden und so ans Ende ihres Wegcs zu

gelangen. Aber sie werd‘en ihn nicht
finden, sie wissen es und es ist ihnen
bereits egal. Das Einzige, was sie inte-
ressiert, ist ein guler Weg. der immer
versucht, besser zu werden...“

Der Alte Antonio schweigt, aber der
Regen nicht. Ich wollte ihn fragen, wann
dieser Regen denn authoren wijrde, aber
es scheint mir, daB es nicht die beste
Atmosphiire fiir Fragen fiber Anfangeund Ende ist. Ich verabschiede mich
Vom Allen Antonio.

Ich trete hinaus in den Regen und die
Nacht, obwohl selbst die neuen Bal-
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ierien meiner Taschenlampe den einen

nicht von der anderen unterscheidcn
konnen. Der Larm meiner Stiefel 1m

Schlamm verhindert, daB ich die Ab-

schiedsworte des Alien Antonio here:

,,Werde nicht miide zu fragen, Wan"
dein Weg zu Ende ist. Dort wo sich
Morgen und Gestern vereinen, da‘wrrd
er enden...“

.

Der Anfang des Weges bereitetc Hf”
groBe Miihe. Ich wuBte, daB ich 1m

Schlamm ausrutschen wiirde, aber, 01"

woh] ich es wuBte, muBte ich diesen

Fall gehen. Dieser und andere sollten

folgen. Denn Gehen ist auch Stolpcl'n
und Fallen. Das hat mich nicht der Allc
Antonio gelehrt, das haben mich dl6

Berge gelehrt, und ihr konm mir glaU'
ben, daB die Priifung nicht leicht gCWS'
sen ist.

Was ich euch hier erzahie, war ge—

stem. Es regnete wie an einem andercn

Gestem,wieein Gestem,dasweithinter
dem Gestem des Alten Antonio lag.

Gestem...

GESTERN. 2. Januar 1994-

Fruhe Morgenstunden. Die aufstiin'



dischcn Truppen, die die Stadt San

Cristébal de Las Casas im sildb‘stlichen

mexikanischenBundesstaatChiapasim
Stunn genommen haben, leiten ihren

Riickzugein, nachdem sie dieehemalige

ChiaDanckische Hauptstadt 24 Stunden

lang besetzl gehalten haben. 1hr Bild

Und ihr Wort ziehl bereits mit dem

solange wiedie Zigarette,die errauehte,
das heiBt eine Ewigkeil. Aber wie Jede
Zigareuc hat auch die Ewigkeil em

Endc, und als beide dort angelangt
Ware“, drehte sich Pegro um und sagte
2“ mir:

‘

”WiI jagen es nicht in die Luft. Wrr

haben uns nichl erhoben, um zu zer-
316mm Wir wollen etwas Gutes und w1r

Sind im Recht. Es soll stehen bleiben.
Vielleicht kennen eines Tages die Indr-

gene“ dieses Gebéiude als menschliche

CSen und nicht als ein zusfitzlicher

Backstein betreten.“

Wir sleckten die Dynamitpatronen,
Zfindschnijre und Ziindladungen weg.

DabCi sagte ich zu ihm: ,,Du hast recht.

if ware es,- wenn eines Tages sogar
wir Zapatislcn hineingehen kénnten'l‘

nLebcndig? Das glaube ich nicht ,

erkliirt chro, wahrend er vor mir her-
I“Mend sich zu seiner Stellung begibt.

,,Aber das ist nicht so wichtig, es gem

darum, daB diejenigen es besuchen

kdnnen, daB die so sind wie wir. Wir

haben ein Recht aufdieselben Orte wie

alle. Wir miissen nicht zerstdren, um

den Platz einzunehmen, aufden wir ein

Recht haben.“

Ich bleibe stehen. Er dreht sich nicht

einmal um, als er zu mir sagt:

,,Also gut, Sup, wir sehen uns spater

...“, um mitdem den Zapatisten eigenen

Optimismus hlnzuzuffigen: ,,... wenn

wir uns sehen sollten.“ 4

Der Nebel ist bereits ein feuchte

Stein fiber der Stadt, er verbirgt alles,

und nur einige wenige Konturen lassen

sich in der weiBen Lfichrigkeit ausma—

Chen.

Heute, am 30. Juni 1996,30 Monate

nach den friihen Morgenstunden', in

denen die EZLN ihren Vorschlag fijr

eine neuen Welt definierte, 912 Tage

nachdem das ,,YaBasta!“ ffirMillionen

von Menschen auf der ganzen Welt ein
'

Spiegel war und ist, kehren wir Zapa-

tisten in die Stadt zuriick, die uns Tod

und Vergessen versprochen hatte..912
Tage nachdem wir mit Schfissen emen

Platz in der Welt verlangt haben, Lreten

die Indigenen in das Staduhealer ein.

-

Und dies weder als Backstein, ZemenL

Oder Blut. 912 Tage nachdem wir uns

fiir das Leben und gegen den Tod ent-

schieden haben, betreten wirZapau’sten
lebend das Stadttheater von San Cri-
stébal de Las Casas. Ein Ort, in dem

immer noch der Hochmut herrscht. Ein

Land, in dem die Hoffnung es verdient,
sich endlich einnisten zu kfinnen.

912 Tage sind wir hier. Und wie vor

zweieinhaleahren sind wirgekommen,
um zu sprechen, um unsere Forderungen
zu wiederholen, um zu erklfiren, daB

wir Demokratie, Freiheit und Gerech-

Ligkeit verdient haben.

30 Monate danach, 912 Tage danach.
Wer wiirde die Behauptung wagen, daB
in unserem Land bereits Demolqatie,
Freiheit und Gerechtigkeit herrscht?
Wer kdnnte behaupten, daB es nun

reichen wiirde, daB wir innehalten

sollten, daB wir nun ausruhen kO'nnten
und unser Herz und Gesicht den Toten

zuwenden, die uns geboren haben?

GESTERN, in den friihen Morgen-
stunden von 1994, lcbte man in Mexiko
die Lfige eines wirtschafllichen Wohl-

stands, der jetzt nur noch ein femer'
Bezugspunkt ist, um die Tiefe des Falls

zu messen. Eine vermeintliche politi-
sche SLabiliLiit, die von der militarischen
und finanziellen Machtgenagen wurde,
beschenkte uns mit den unrechtméis-

sigsten Wahlen in der modemen Ge-
schichte dieses Landes. Ein Herr mit

Vomamen Carlos und Familiennamen
Salinas de Gortari beschenkte sich selbst
mil dem Titel ,,Mann des Jahres“ und

deklamierte sich als ewiger Glaubiger
der Dankbarkeit aller Mexikaner. Der

prophezeite ,Zusammenstofi derZiige“
{and nichL statt, schlichtweg deshalb,
weil es im politischen System Mexikos
keinen anderen Bahnsteig gibt als die
Macht.

GES’IERN, in den frfihen Morgen-
stunden von 1994, .waren die mexika-
nischen lndianerFreiwild aufden Jagd-
ausflfigen, die die Gouverneure und

Kaziken, regierende Kaziken und kazi-

kenhafte Gouvemeure, regelmaBig zu

ihrem Vergnijgen veranstalteten. In den

chiapanekischen Landem des mexika-

nischen Sildostens regierteeine Person,
die nicht von den Bewohnem dieser

Gegend gewéihlt worden war.

GESTERN, in den Morgenstunden
von 1994, war die sogenannte ,,Zivil-
gesellschafl“ nur dann nicht der Ver-

achtung der Politiker ausgesetzt, wenn
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gerade Wahlen bevorstanden. Diewich-

tigen En [scheidungen , die das Sehicksal

der Nation bestimmten, wurden von

einer auserlesenen Gruppe von Politi-

kern getroffen, die sich vielleicht eines

Tages dazu herablassen wiirden, den

Bfirgem den Kurs zu erkl'aren, den sie

bereits beschlossen und ausgehandelt
batten.

GESTERN, in den friihen Morgen-
stunden von 1994 fragten wit;

,,Wofiir miissen wir um Vergebung
bitten?

Woffir soilen sie uns vetgeben?
DaB wir nicht vor Hunger sterben?

DaB wir nicht in unserem Elend

schweigen?
.

DaB wir die gigantische histonsche

Biirde der Verachtung und des Verlas-

sens nicht akzeptiert haben?

DaB wir uns mit Waffen erhoben ha-

ben, als uns alle anderen Wege versperrt
'

worden waren?

DaB wir dem Rest des Landes und
der ganzen Welt gezeigt haben, daB die
menschliche Wfirde noch lebendig ist
und bei den armsten Bewohnem behei—
matet ist? . -

DaB wir alle Mexikaner sind?
DaB wir mehrheitlich Indigene sind?

DaB wirdasganze mexikaniscbeVolk

aufrufen, auf alle mijglichen Weisen
fiir das zu kampfen, was ihm zusteht?

DaB wir ftirFreiheit, Demokratie und

Gerechtigkeit kampfen?
DaB wiI nicht dem Muster der frfihe-

ren Guerilla folgen?
DaB wir nicht aufgeben?
DaB wir uns nicht verkaufen?
DaB wir uns nicht verraten?
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Wer muB um Vergebnng bitten und

wer kann sie gewéihren?
Die, die sich jahrelang an einen voll—

gedeckten Tisch gesetzt und sich voll—

gefressen haben, wfihrend sich zu unS

der Tod gesetzt hat, der so alltfiglich ist,

so zu uns gehért. dafi wir schlieBlich die

Angst vor ihm verloren haben?

Die, die unsere Taschen und unsere

Seele mit Erkiéinmgen und Versprech-
ungen gefiillt haben?

Die Toten, unsere tbdlich Toten na-

tfirlicher Tode, gestorben an Masem,

Keuchhusten, Denguefieber, Cholera,

Thyphus,E.B.-Virus,Tetanus,Lurig6n‘
entziindung, Sumpffieber und anderen

Nettigkeiten in Magen, Darm und Lun-

ge?
Unsere Toten, unsere so mehrheit-

lichen Totem, so demokratisch leidend

gestorben, weil niemand etwas gemacht
hat, denn alle Toten, unsere Toten star-

ben einfach so, ohne daB sie jemand
gezéihlt hatte, ohne daB jemand endlich
dieses ,,YA BASTA“ gerufen hatte, daS

diesen Toten ihren Sinn wieder‘gibl,
ohne daB dabei irgend jemand von den

ewigen Toten, unseren Toten, verlangt
hatte, daB sie zuriickkehren; urn noch

einmal zu sterben, aber diesmal, um 211

leben?

Die, die uns das Recht und die Befii-

higung absprachen, uns selbst zu re—

gieren?

Die, die den Respekt vor unseren Ge-

brauchen, unserer Farbe, unserer Spra-
che verweigerten?

Die,die uns wie Ausliinder in unsercm
eigenen Land behandeln und von unS

Papiere verlangen und die Befolgung
eines Gesetzes, dessert Existenz 11nd

Gerechtigkeit uns unbekannt ist?

Die, die uns folterten, gefangen neh'
men, ermordeten und zum Verschwln'

den brachten, weil wirdas schwere Ver-

gehen begangen haben, ein Stiick Land
zu wollen, kein groBes Stiick, nein, hllr

ein kleines Stiick, eine Ecke, aus (if?r
etwas herauszuholen ist, um ein {(10111
wenig in den Magen zu bekommen?

Wer muB um Vergebung bitten und

wer kann sie gewéihren?
_

Der Frasident der Republik? ch
Staatssekretare? Die Senatoren? Dtc
Abgeordneten? Die Gouverneure? DI6

Gemeindevorsteher? Die Polizistcn?
Die Bundesatmee? Die Bankbesitzcr,
die Industriellenfiie Handeisherren und

Landbesitzer? Die politischen Parteicn?
Die Intellektuellen? Galio und Nexos?



Die Kommunikationsmedien? Die Stu-

denten? Die Lehrer? Die Siedler? Die

Arbeiter? Die Bauem? Die Indigenen?
Die Toten nutzloser Tode?

Wer muB um Vergebung bitten und

wer kann sie gewahren?

GESTERN, in den friihen Morgen-
stunden von 1994, kampfte das Ejército
Zapattista de Liberacio’n Nacional und

Demokratie, Freiheit und Gerech tigkeit.

HEUTE,'1996 und zwei Jahre spater,
l(ibl man in Mexiko die Liige eines ver-

meintlichcn Wirtschaftsaufschwungs,

dienurdazu dient,die Tiefedes Falls zu

messen. Die vermeintliche politische

Stabililiitistdergestalt,daBdcrmogliche
Rficktritt des Amtsinhabers der Bundes-

eXekutive nur dazu dient, den Grad der

Triigheit der politischen Klasse zu mes-

Sen. Der mogliche Rficklritt des Préisi-

denten ktimmert niemanden, aus dem

einfachen Grund, weil niemand einen

mtjglichen Wechsel mitbekommen wiir-

dc. So stabil ist der Kurs Mexikos. Ein

Herr mit Vomamen Carlos und'Fami-

liennamen Salinas de Gortari hat sich

dazu herabgelassen, den Ruhm mit

seiner Familie zu tailen, und hat im

dritten Jahr hintereinander die Aus-

zeichnung der Berijhmteste Mann ge-

Wonnen. Unsere Dankbarkeit wird

immer groBer, denn seine Karikatur in

FOFm einer Gesichtsmaske lindert die

Arbcitslosigkeit in den StraBen von

Mexiko und die Nachrichten fiber seine

Ruchlosigkeiten erg'anzen die fehlenden

Nahrungsmittcl an den mexikanischen

TiSChcn. Auf dem halbverlassenen

Bahnsteig der mexikanisehen Politik

“fird heute darum gekfimpft, auf den

Clnzig verffigbaren Zug zu springen,
AUf den, dcssen Zielbahnhof der Ab-

grUnd isl.

.

HEUTE, 1996 und zwei Jahre spater,
S”1d die mexikanischen Indianer Frei-

Wild auf den Jagdausfliigen, die die

G0UVemeure und Kaziken, regierende
Kaziken und kazikenhafte Gouvemeu—

re, rCgClméiBig zu ihrem Vergniigen

Vcranslalten.
In den chiapanckischen Landesteilen

d.“ mcxikanischen Sijdostens regiert
0mg Person, die nicht von den Bewoh—

“Cm dieser Region gew'ahlt worden ist.

. HEUTE,,1996 und zwei Jahre spéiter,
‘31 die sogenannte ,,Zivilgesellschaft“
".Uf dann nicht der Verachtung der Po-

lltlkCrauSgesetzt, wenn gerade Wahlen

a"Slehen. Die groBen Entschcidungen,

diedas Schicksal derNationbestimmen;
werden von einer auserlesenen G-ruppe
von Politikern getroffen, die sich viel-

leicht eines Tages dazu herablassen

werden, den Biirgern den Kurs zu

erklaren, den sie bereits beschlossen

und ausgehandelt haben.

I-[EUTE, 1996 und zwei Jahre spéter,

fragen wir immer noch:

,,Wer muB um Vergebung bitten und

wer kann sie gewfihren?“
HEUTE, 1996 und zwei Jahre spfiter,

kampft das Ejército Zapatista de Libe—

racic’m Nacional um Demokratie, Frei—

heit und Gerechtigkeit.
GESTERNUND HEUTE bestehtdas

politische System hartnfickig darauf, in
V

sich geschlossen und ausschlieBend zu

bleiben. Seine Ftihrerbetreiben die ,,mu-

tige“ Vogel—StrauB-Politik und bauen

immermehraufdiemilitéirischeMacht,

um eine Gesellschaft zu kontrollieren,

die anstelle von Panzern und Artil-

leriehubschraubern Raume der politi-
schen Beteiligung verdient hatte. Poli—

zisten und Militars ertappen sich dabei,

wie sie, anstelle die Sicherheit oder die

nationale Souverfinitfit zu beschfitzen,

versuchen, die Rebellion der riesigen

Kette von Sklaven einzud'ammen, die

unsere Regierenden dem heimat— und

gesetzloSen Geld angeboten hat. Im

Haus der Spiegel, das die kriminelle

Komplizitéit der Machtkreise schafft,

legalisieren die Institutionen der Repu-
blik die Macht des Drogenhandels und

die Korruption in 'den Provinzialver-

waltungen des Westens und Sfidostens.

Einen der wenigen und besten Dienste,

den die Kommunikationsmedien dem

nationalen BewuBtsein geleistet haben,

das audiovisuelle Zeugnis eines Mas-

sakers, zerschellt gemeinsam mit der

Empdrung von Millionen an den Schutz-

mauem, mitdenen die Vettemwinschaft

die blutiiberstromten Regionen des Sti-

dens fiberzieht. Tausende von Ein—

heimischen miissen ihre Wohnorte ver-

lassen 11nd an die Schlachtfront in der

Amerikanische Union ziehen, in einen

Krieg, in den sie wehrlos gelang'en. Die

nordamerikanische Grenzpolizei und

die paramilitarischen Gruppen steuern

das SchieBpulver bei, die Mexikaner

das Blut. Gleichzeitig sehlagt die einst

wfirdige und mutige mexikanische Aus-

senpolitik ihre grdBten Schlachten in

der Verfolgung von Auslfindem im me-

xikanischen Siidosten und séiubert den

Auswéirtigen Dienst von der Panik und
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Schizophrenic, die sie in Los Pinos her-

vorrufen. Ein Wirtschaftsmodell, das

der Kriminalitat Science-fiction-Dim-

ensionen verleiht und uns mit Hilfe von

Drohungen, Gef‘angnis und Tod aufge-

zwungen worden ist, ‘zwingt zu einer

_Machtzunahme der Unterdrfickungs-
apparate und macht den Rechtsstaat

lacherlich, indem es ihn daraufreduzien,
Mord und Verfolgung einen rechtlichen
Rahmen zu geben. Das staatliche Vor-

gehen in Wirtschaft und Politik bildet

die Brutstatte fiirKriminalitat und MiB-

regierung, aber auch fiir das Auftauchen

von bewaffneten politischen Organisa-
tionen. Unter vollkommener MiBach-

tung, daB sein Wirtschaftsmodell und

politisches System die groBe'Fabrik der

bewaffneten und klandestinen Dissi-

denz ist, setzt der mexikanische Staat

darauf, dieser Dissidenz Militar- und

Polizeikrafte entgegenzustellen. Das

Mittel ist nutzlos und verstarkt nur die

soziale Unzufriedenlheit. Politisch und

wirtschaftlich gesprochen ware es sehr

viel gesiinder, das wirtschaftliche und

politische System, das auf der einen

Seite Multimillionane und auf der an-

deren Guerilleros hervorbringt, radikal

zu verandem. Ein offenes, ausgeglich-
enes und rationales politisches System
mit Chancengleichheit ffir die politi- ‘

schen Akteure und die, die keine sind, ..

ware billiger, als die modemen Infor-

matikprogramme, diedie mexikanische

Regierumgvon den chilenischenMilitars

kauft und dabei vergiBt, daB nach Jahr-

zehnten von computerisierter Repres-
sion mit einem winschaftlich ruinierten
Land und einer tiefen Wunde (lurch den

Staatsstreich die heutigen kriegerisch‘en

Softwareexporteure sich der Tatsache

beugen muBten, daB ein Land nur dann

voranschreitet und regierbar ist, wenn

es fiber ein offenes und einschlieBendes

politisches System verfiigt.
Wie viele Guerillagruppen mflssen

an welchen Orten in Erscheinung treten,

bis die Gesellschaft und der Staat aner-

kennen, daB es Bundesstaaten gibt, die

verwaltet werden wie Haciendas zu

Zeiten von Porfirio Diaz.Wievie1 poli-
tische und wirtschaftliche Instabilitat

ist notwendig, um daran zu erinnern,

daB der durch Porfirio Diaz reprasen-

tierte politische Stumpfsinn zum blu-

tigsten Krieg gefiihrt hat, den ’die Me-

xikaner jemals erlebt haben? Wie viele

Tote, wieviel Zerstorung, wie viele Ge-

fangnisse, wieviel Ohnmacht, wie viele

Prfisidentenmordewie viele nach Irland

[34] SF 3/96

und Manhattan gefl fichtete Kriminelle,
wieviel wirtschaftliche Unsicherheit,

wievieleDrogenhandler-Gourvemeure,
wieviel zerstortes Land? Was ist alles

notwendig, damit eingestanden wird,
daB es im politischen System von Me-

xiko etwas gibt, was nicht funktionier't,
was am Verfaulen ist; was 'endgiiltig
stirbt?

Von 'welchem Land sprechen wir?

Wo wurde dieses Mexiko ausgebriitet,
daBunsbeschamtund unterdrijckt? Was

ist das fiir eine Republik, die ihren

Bewohnem nicht einmal Resignation
anbietet? Nichts als Verzweiflung und

die Ohnmacht des ,,Verdammtwer—
dens“, wenn man auf das Scheitern der

Wirtschaft hinweist, nichts als die Ver-

unglimpfung als ,,Propheten der Kalas-

trophe“ verdienen wir, die wir leben
wollen?

'

Woher kommt die Gewalt? Wer f6r~
dert und ermuu'gt sie? W0 lebt der Kult
des Todes und der Zerstorung? Das

politische System Mexikos, der Hohe-

priester und das Pfarrkind der Religion
des Todes, "hat sich endlich etwas dc—

mokratisiert. Es bringt nun genauso

Indigene wie Prfisidentschaftskandi»
daten und Parteifiihrer um. Die Haupt—
exporterzeugnissesindnichtErdol,Holz
oder Kaffee, heule exportieren wir

Korruption, Drogen und in Blut ge—
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waschenes Geld. Der Todesfanatiker

emeuert standig seine Fahigkeiten: zu

totem, um weiterzutoten. Wer eine Per-

son umbringt, ist ein Mfirder, wer viele

umbringt ist ein Massenmdrder, wie

nennt man den, der eine Nation um-

bringt?

DaspolitischeSystemMexikosnennt
ihn ,,Rechtsstaat“.

Und sobald etwas Neues auftaucht,

so etwas wie die Hoffnung, die aus der

Suche nach etwas Neuem und Gutem

erwachst, nicht als Soldaten, nicht als

Terroristen, sondem als Burger, revi—

diert die Macht ihre Dekrete, sammcll

Gewalt und wendet sich gegen alle. Sie

verfolgt die Rebellen, sie verfolgt die,

die wie Rebellen aussehen, die, die wie

Rebellen aussehen konnten, die, die

eines Tages daran denken kfinnten,

Rebellen zu werden, kurz und gut: alle.

Die Macht, die groBe Provokateurin

des Todes, verhéilt sich geschichtsbe—
wuBtundholtihreRichter,ihreGesetzc,
ihre Polizisten, ihre Armeen, ihren Tod

hervor. Welche Hoffnung bietet die

Macht fiir die einfachen und gewohn-
lichen Biirger? Die, sich in einfache

und gewohnliche Delinquenten zu ver—

wandeln? .

Die Hoffnung auseranderung miis-

sen wir uns selbst geben, der Macht

zum Trotz und nicht selten auch unS



Zum Trotz.WirhabendasRechtdarauf,
uns die Mbglichkeit zum Sprechen und

Zuhoren, zum Dialog zu geben. Der

Weg, den die von oben uns anbieten,

uns aufzwingen, ist nicht der einzige.

Aufjeden Fall haben wir alle das Recht

darauf herauszufinden, ob ein anderes

Mexiko moglich ist, eins, das etwas

weniger zynisch ist, etwas weniger

kriminell, etwas weniger grausam, ein

Land, das ein wenig besser ist.

Vielespreehen, aber nureinerbefiehlt.

Es gibt viele Tischc, aber nur ffir einige

wenige: die eine politische Partei haben

Und die zu toren noch... problematisch
ware. Und die andercn? Wieviel Me—

xikaner sind Mitglied der4 eingetrage—

nen politischen Parteien und der EZLN?

5 Organisationen dfirfen ihre Meinung

fiber die Staatsreform auBern in einem

Land mit 90 Millionen Mexikanem.

Natfirlich steht noch aus, daB dieses

Rocht aufMeinungsauBerung auch eine

reale Veranderung bewirkt. Aber selbst

wenn es so ware, was ware mit den

andercn Mexikanem? Und mit den

andercn Organisationen? Warum nicht

einen Tisch ffir viele? Wenn die Macht

nichL bereit ist, sich an diesen Tisch zu

Setzen: Warum' wird er dann nicht von

den vielen em'chtet? Vielleicht gibt es

Viele Differenzen zwischen den vielen,

aber: Warum konnen wir nicht danach

suchen, was uns gleich macht, ohne

dabei das aufzugeben, was uns unter-

scheidet? Das ist schwierig? Schwie—

riger, als den Tod der vielen zu leben,

die wir sind? Es scheint nicht schwierig

sein zu SpI‘CChCn. Sollte es unmfiglich
sein zuzuhdren?

Wir haben in diesen dreiBig Monaten

versucht zuhoren zu lemen. Deshalb

haben wir klar und deutlich gesagt, daB

wir bereit sind, den Kampf auf politi-
schem Weg fortzusetzen. Wie vor zwei—

einhaleahren ist dieserWeg derMehr-

heit der Mexikaner verschlossen. Wir

rufen nicht dazu auf, auf den gewalt-
Samen Weg zu setzen. Wir rufen dazu

an, einen andercn politischen Weg zu

offnen. Wenn die Machtden politischen
Weg verschlieBt, laBt uns einen andercn

Unter uns fiffnen. LaBt uns versuchen,

Cincn ganz neuen politischen Weg zu

fiffnen, einen Weg, der auf die Macht

als BezugSpunkt, Richter odor Sach—

vcrSléindigen verzichtct. Einen politi—
SChCn Weg, der den Blick auf das Herz

riChtetund sein Trachten aufdie Gesell-

SChafL Es ist moglich, daB das Mexiko,

dag die Macht zu monopolisieren ver-

sucht,nichtdaseinzig mfiglicheMexiko,
ist. Einen politischen Weg mit vielen
Kraften und nicht nur den politischen.
Soziale Krfifte und politische Krafte,

die sich dem zuwenden, was sie bildet

und aufrechterhalt.

HEUTE haben wirZapatisten bereits

die ersten Schritte getan, um uns in eine

politische Kraft zu verwandeln. Wir

haben in unserer IV. Erklérung des

Lakandonischen Urwalds bereits das

Profil des Kampfes definiert, den wir

ffihren wollen. Wir haben viele Mexi-

kaner und Mexikanen'nnen eingeladen,

gemeinsam mit uns am Aufbau dieser

neuen politischen Kraft teilzunehmen.

Uberraschenderweise hat diese Ini-

tiative der EZLN die Krafte des gesam-

ten kfimmerlichen politischen Spek-
trums von Mexiko in Angst und Schrek—

ken versetzt. Indem wir uns geweigert

haben, weiterhin dieRolleeines Mythos
zu spielen, eines bequemen Symbols
Oder eines weit entfemten Objekts der

Solidaritat Oder des Mitleids, haben wir

diejenigen beleidigt, die vorziehen, daB

wir in den Bergen des mexikanischen

Sfidostens umzingelt sind, als einen

Trumpf im Armel der Macht ffir sein

ewiges Pokerspiel vordem Spiegel oder

als ein Objekt ffir Zwischenhandler,

das ffir Ruhm und Macht in der jewei-

ligenParzelle dient.Wirhaben beschlos—

sen herauszukommen, die Wege Mexi-

kos zu betreten und herauszufinden, ob

wir andere wie wir treffen.

Die Lfisung des ,,Konf1ikts“, wie die

Regierung den Krieg gegen die mexi-

kanischen Indigenen bezeichnet, ver-‘

langt Wille, Intelligenz und Phantasie.

Wille, Intelligenz und Phantasie, um zu

einer gerechten und wfirdigen politi-
schen Losung zu gelangen, hat die

EZLN in diesen 912 Tagen gezeigt.
LaBt sich gleiches von der Regierung

behaupten?
Wir haben uns ffir Demokratie, Frei-

heit und Gerechtigkeit erhoben. Wir

sind bereit, sie fiber politische Wege zu

erreichen. Wir sind zu allem bereit, um

sie zu erreichen. Wir sind bereit, die

letzten Konsequenzen daffir auf uns zu

nehmen. Wie weit ist die Regierung
bereitzu gehen? Bis warm? Wann lauft

die Frist ab, um einen gerechten und

wfirdigen Frieden zu erreichen? Wel-

Cher Terminplan muB eingehalten wer-

den, um zu erreichen, daB das Recht

akzeptiert wird zu kampfen, um besser

zu werden? Sind der Hochmut ihrer

Verhandlungsbeauftragten und ihre

Aufstiegspléine die Parameter, um fiber

Krieg und Frieden zu entscheiden? Wir

sind bereit, alles ffir ein besse'res Land

zu' geben. Wieviel ist die Regierung
bereit zu geben, urn das gleiche Ziel zu

erreichen?
-

HEUTE, 1996 und zwei Jahre sp'eiter,
befinden wir uns hier auf einem Forum

fiber die Staatsreform, aber wer kann

fibersehen, daB eine Reform des mexi-

kanischen Staates nur fiber die grund-

legenden Forderungen nach Demokxa—

tie, Freiheit und Gerechtigkeit ~gestellt
werden kann? Dies ist also ein Forum

fiber die Demokr'atie, die Freiheit und

die Gerechtigkeit.
Der Weg hierher ist nicht leicht ge—

wesen. Wir kommen nicht wie normale

Bfirger zu diesem Forum. Aufdem Weg
hierher haben witr uns von den Unsrigen

verabsehiedet, als ob der Tod etwas

mehr ware als ein Faktor der Wahr-

scheinlichkeitsrechnung. Wir haben die

Rangnachfolge festgelegt, die Anwei-

sungen ffir mfiglicherweise einlretende

Ereignisse gegeben, Es ist das kfim-

merliche Testament von Mannem und

Frauen, deren einziger Reichtum die

Hoffnung ist, die ihre verborgenen Ge-

sichter ausdrficken, einige versueute

Erinnerungen und immer anhiingige
Aufgaben. Diejenigen von uns, die eine

Familie haben, Ihaben sich von ihr wie

jemand verabschiedet, der weiB, daB

nicht zurfickzukehren mehr als eine

dunkle Furcht ist. Der Schatten des

Verrats, die GewiBheit einer emeuten

Bedrohungen auf allen Ebenen, Tod

und Gefangnis als Bezahlung, das ist

das mfigliche Schieksal derDelegierten.
Vielleicht hatte deshalb jemand die

Idee, das Ganze als ,,Sonderforum“ zu

bezeichnen. Das Forum, das die Vemr- -

teilten einberufen haben,dieVerfolgten,
die, an die sich erinnert wird, wenn

'

Adressaten ffir Schla'ge gesuchtwerden,
die Vergessenen, wenn es sich um

Anerkennung handelt.

Dies ist das ,,Sonderforum fiber die

S taalsreform“, zu dem eine Gruppe von

Mexikanem aufgerufen hat, die standig
ihre Identitfit weehselt. Einmal sind sie

eine ,,Gruppe von Einsprachigen“, dann

wieder ,,Gesetzesfibertreter“, an einem

anderen Tag steigen sie zur Kategorie
der ,,Nichtkonformen“ auf, spater sind

sie ,,Terroristen“ und ,,Delinquenten“,
danaeh ,,Bfirger, die am nationalen

Dialog fiberdie S taatsreform teilnehmen
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konnen“. Heute sind wir also etwas

,,Besonderes”. Und so gehen diese

Wechsel weiter gemaB des schwanken—

den politischen Kurses einer Macht, die

noch nicht einmal dazu bereit ist, die

Filhrung eines Landes zu teilen, das auf
'

die Zerstorung zusteuert.

Mit Blut haben wir uns das Recht

erobert, beriicksichtigt zu werden.

Schmerz und Tod ist der Preis fijr ein

Recht gewesen, das jedem ,' gewohn-
lichen Biirger zustehen sollte.

Dieses will ein Forum sein, ein Ort

der Begegnung 'von Ideen und Vor-

schl'agen fiber Demokratie, Freiheit und

Gerechtigkeit in Mexiko. Ein Ort der

Begegnung von Ideen und Vorschlagen,
und nicht ein Forum, wo nur verschie-

dene Theorien dargelegt oder ausgeJ
tauscht werden dartiber, was dieReform

des Staates, der Ubergang zur Demo-

lcratie,dieFreiheitunddieGerechtigkeit
als geforderte und nichteingelosteRech—
te ist oder sein soll.

Wir wollen nicht, daB dies bloB ein

Forum mehrist, ein Ort, derkein anderes

Ergcbnis hat als das eines Treffens mit

guten theoretischen Vorschlagen, aber

ohne jede politische Wirkung. Ein der—

artiges Forum ware nur ein Forum ohne

einen anderen Gesprachspannerals sich

selbst, ware eine politische Theorie, die
sich an sich selbst wendet, ein Spiegel
eben. Der Demokrat, der Demokraten

fiberzeugt, derprogressive, der sich pro-

gressiv nennt. Die Idee in der bequemen

Asepsis des Katheders. Die Theorie,
die sich dem Meistbietenden offeriert,
sich aber wegen nich rvorhandener Kun-

den an den Nachstbesten verSchleudert.

Wir sagen nicht, daB das verwerflich

oder unergiebig ware, abet das ist nicht

ausreichend, ist zu wenig ffir das, was

wir Zapau'stas uns fiir unsere Zukunft

vorstellen, ist zu wenig fiir das Land,
das wir als Teil unserer Zukunft wiin—

schen.

Wir wollen nicht ein Forum, das als

einzigen Adressaten die Regierung hat-

te, das heiBt ein Forum, dessen einzige
Perspektjve die des Regierungstisches
oder des Kongresses ware. Aber so ist

es, nicht nur weil es in dem Regierungs-
chaos sehr schwierig ist, einen Ges

sprachspartner zu erkennen oderjeman-

den, mitdem man versuchen konnte, zu

soliden Ubereinkilnften zu kommen. so

ist es, weil die gegenwartige politische
Kn'senicht nuraufderRegierungsebene
oderim Bereich derpolitischen Parteien
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gelost werden kann. Wir wollen damn

sagen, dais die Krise auch don gelost'
wird,aberzurLosung brauchtman noch

mehr Akteure, neue Subjekte, wie man

jetzt sagt, und damit beziehen wir uns

aufdie sozialen Organisationen, aufdie
nicht parteigebundenen und nicht re-

gistrierten politischenOrganisationen,
aufMenschen ohneParteizugehorigkeit,
auf die Zivilgesellschaft eben. Es ware
ein Irrtum zu glauben, daB das Forum
als auBerste Perspektive die Gesprachs-
runde von San Andres hat, aber es ist
auch nichteinzig undallen dieNational-

versammlung von Mexiko. Das ist in-
nerhalb der Erwartungen, muB dariiber

hinausgehen.
Wir wollen auch nicht einen On, der

nur dazu dient, daB Personlichkeiten
und Fuhrer von politisehen Organisa—
tionen jeglicher C‘ouleur Erklarungen
oder gute Absichten verbreiten. Wir
wollen nicht, daB das Fomm einzig eine
Art von multimedialer Verbreitung
wird, wo Partei- und andere Fuhrer fiir
die eine oder andere Sache demon-

strieren. -.1

Es ist gut, daB das Fomm dazu client,
daB man mit dem Aufbau einer breiten
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oppositionellen Front vorankommt,
aber daB es nicht auf dem Niveau von

Erklarungen,Fotos oderGeriichten und

Palastintrigen stehenbleibt, was ijbli-
cherweise auf diesen Tre'ffen heraus-
kommt.

Wir hoffen, daB das Forum ein biB-
chen von all dem bisher Gesagten ist
und noch etwas mehr, und dieses ,,etwas
mehr“ istdas Wichtigste. Das heiBt, wir
wollen ein Forum, auf dem gute theo~
retische Vorschlage zum Ubergang zur

Demokratie dargelegt werden, ein
Forum, das konkrete Ergebnisse ffir San
Andres und die Nationalversammlung
haben konnte, ein Forum, damit sich all

diejenigen Krafte treffen, die dabei sind,
eine breite oppositionelle Front aufzu-

bauen, ein Forum, das all dies und etwas

mehr sein soll. Unddieses ,,etwas mehr“

ist ein Fomm, dessen Hauptgesprachs—
partner die Gesellschaft ist. Wir sagen

,,Gesprachspartner“ und nicht ,,Adres—

sat“, ein Gesprachsparmer ist jemand,
von dem man eine Antwort erwartet,

und nicht jemand, der eine Botschaft

erh'alt.

Entgegen dem, was man glaubcn
konnte, ist unsere Antwort nicht bis

zum Tod oder Sieg. Sie hat eine Frist

und ein ganz genau definiertes Ziel:

Wir werden weiterkampfen fiir Demo—

kratie, Freiheit and Gerechtigkeit, wir

werden weiter Zapatistas sein bis zu

jenem Moment, den man schon dort in

der Feme sehen kann, der Punkt, WO

sich die Schienen des Lebens, des

Kampfes und des Traums vereinen, der

in den Bergen des mexikanischen Sud—

ostens eine fruchtbare Gestaltgefunden
hat, die heuteTausende in ganz Mexiko,
in Amerika und der Welt teilen. Demo—

kratie, Freiheit, Gerechtigkeit. Wir sind

bereit, bis zum Endezu gelangen. Will—

kommen alljene, diedenselben Wunsch

und den gleichen Starrsinn haben.

Wir werden weiterkampfen, weil wie

wie Herr K, wie der Alte Antonio, wie

der Bruder glauben, daB man — auch

wenn man Fehler begeht— hart arbeitcn

undl immer in Richtung aufdas Morgen
sehen muB. Nicht mal um uns zu irren,
dlirern wir stehenbleiben. Es reicht

vollig zu begreifen, daB im Kampf
Anfang und ende eine Falle sind, wenn

man sie getrennt sucht.

Dasist unsere Idee. Einige nennen sie

Dummheit. Wir nennen sie Hoffnung

Vale. Salud, Briider und Schwestem.

Willkommen zu dem, was keinen An—

fang hat und was niemals aufht‘jrt. A116

willkommen zum ewigen Kampf, um

Bessere zu sein
'

Demokratie! Freiheit! Gerechtigkcil!

Aus den Bergen des mexikanischen

Siidostens.

Fiir das Geheime RevolutionareIndi-

gene Komitee—Generalkommandanlur

der Zapatistischen Aimee der Natio-

nalen Befreiung.
Subcomandante Insurgente Marcos-

Mexiko, im Juni 1996.
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Bericht vom20.
‘

"T'BundeskongreB
entwicklungsr

politischer
‘

Aktionsgruppen

(BUKO),
”g Heideiberg,

.

‘ 16.-19.Mai199.6

Jt'irgen A’n/rsch

Das verlc‘ingerte Wochenende um

HiMmelfahrt ist fiir viele Drittweltak-

tvistlnnen traditionsgemc'zfl mit demNa-

menBUKO verbunden. BUKO, in voller

Schreibweise Bundeskongrefl ent-

Wicklungspolilischer Aktionsgruppen,

[51 ein Zusammenschlufi von rund 200

Drilte-Welt-Gruppen,Dritte-Welt-Sol-
idaritc‘ilskomitees sowie entwicklungs-

PolitischenBasisiniliativen.DerBUKO
hall jedes Jahr in den Mai-Tagen um

den Feiertag seinen namensgebenden
K0ngrefl ab. Kongre/J‘Ihema wze -0rt

WeChseln dabei van Jahr zu Jahr, der

diesjiihrigeBUKOfand zu dem Themen

Nachhaltigkeit und Wellhandel vom J 6.

bis 19. Mai in Heidelberg start (I).

In den lelzten Jahren war die Zahl

defer, die in ihrem Terminkalender fiir

den Mai den Vermerk “BUKO” einlrn-
80D und diesem Vermerk cine R0186 111

die jewcilige den BUKO austragende

Sladlfolgen lieBen, geringer geworden.
le der rcduziertcn AtIIaktivitéit (103 B U—

KOS hatlen neben allgemeinen Ermii-

dungserscheinungen in dcr Driltwcll—

326110 auch die sich auf den lelzlen

Kongrcsscn wiederholenden, gleich-

wohfl ergebnislosen Perspektivdiskus-
sionen und zum Teil nervenden Ausein-

andersetzungen zwischen denTraditio—

nalistlnnen und den ModernisierInnen

beigetragen. 1m FORUMentwicklungss

politischer Aktionsgruppen,der sieben-

mal im Jahr erscheinenden BUKO-Zeit-

schrift, werden diese beiden BUKO—

Strdmungen wie folgtbeschrieben: “Die

erstere” [gemeint sind die Traditiona—

listhmen] besteht darin, die Utopiefrage

angesichts der Sozialismus—Krise ‘nach

‘89’ bewuBt offen zu halten, bei der

Unterstfitzungvon Befreiungsbewegun-

gen in der ‘DrittenWelt’ Vorsichtwallen

zu lassen und sich auf die traditionellen

Themen und Kritikpunkte am herr-

schenden Weltsystem zu konzentrieren,

die nichts von ihrer Berechtigung verlo-

rcn lhaben: ungerechter Welthandel,

Konzernpolitik, institutionelle Herr-

schaft der n6rdlichen (bzw. westlichen)

Industrielfinder. Mitreinen Selbstkritik-

chatten .ffihre man nur Nabelschau

und riihre im eigenen Sumpf, anstatt

konkrete Politik zu machen.

Dem steht [mit den Modernisierln-

nen] die Haltung gegeniiber,die gesamte

bisherige Politik des BUKO und der

Linken fiberhaupt grundséitzlich zu

durchleuchten. Diese Politik spiegele
nfimlich die gleichen Fortschrittsmy-
then, Staatsgléiubigkeit, partiarchalen
Strukturen etc. wie die herrschendePoli-

tik [wider], gegen die sie sich wendet.

Wer die Lradilionelle Themen und die

alte Kapitalismus-Kritik pflegt, weicht

folglich der notwendigen Neuorientie-

rung und Selbsminterfragung ans” (2).

Ereignisreiches VOrfeld
,

Dem diesjéihrigen BUKO gingen eini—

ge Ereignisse voraus, die die Frage, wie

vielc Leute den Weg nach Heidelberg
finden wiirden, spannend machten:

* Der BUKO halte rasch und massiv

aufdie im Oktober 1995 veréffentlichte

Studie “Zukunftsf‘ahiges Deutschland”

r'eagiert. In einem mit “Technokraten-

miirchen” fiberschriebenen Positions-

papierkritisierte der BUKO das Leitbild

der “nachhaltigen Entwicklung” der

vom Wuppertal-Instilut fiir Klima, Um-

welt und Energie im Auftrag vom Bund

fiir Um welt und Naturs‘chutz

Dentschland und Misereor erstelllen
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Studie (3). Die Kritik an derWuppertal-
Studie (3. SF 5/95) hatte den BUKO zu

einigerPublizitfitverholfen und verein-

zeltErinnerungen an die BUKO-Glanz-

zeiten w'aihrend der IWF—[Weltbank-

kampagne Ende der 80er Jahre wach-

gerufen:
* Unter dem Motto “Herrschende

Naehhaltigkeit - naehhaltige Herr-

sehaft” wurde ein KongreBprogramm
erarbeitet, das einerseits Bezug nahm

aufdie aktuelle Diskussion iiber sustain-

able development und andererseits ver-

suchte, dem ebenfalls aktuellen, aber

weniger von den Medien aufgegri ffenen

Thema Welthandel und Welthandels-

organisation (WTO) Raum zu geben.
Da die Nachhaltigkeitsdebatte haupt—
saehlich von den ModemisierInnen .

gefiihrt wird, wahrend die Auseinan-

dersetzung mit Welthandel und WTO

ein klassisches Traditionalistlnnen-

Thema ist, konnten sich beide BUKO-

Stromungen in dem Programm wieder-

finden.
* Der Heidelberger BUKO war ein

Jubilaumsereignis, das zur Riickbesin-

nung AnlaB geben konnte: Der BUKO

fand zum zwanzigsten Mal statt (4).
Der Heidelberger BUKO warallerdings

dererste, der eine KA—lose Zeit zu reflek-

tieren hatte. Auf dem letztjahrigen BU-

K0 in Wuppertal konnte kein Koordi- "
nierungsausschufl (KA) gewiihlt wer-

den, da es keinc Mitgliedsgruppen gab,
die sich zur Mitarbeit im KA bereit

erkliirten bzw. die dafiir notwendigen

Bedingungen erfiillen konnten. Der KA

halte in der Vergangenheit diepol itisehe

Arbeit dcs BUKO zwischen den be-

schluBfassenden Kongressen geleistet.
* Am l9.De7/ember1995 wurde nach

langem Vorgeplfinkel und vor allem

auf Initiative groBer Verbande der

niehtstaatlichen Entwieklungszusam-
menarbeit unter dcm Kiimel VENRO

der Verband Entwicklungspolitik
Deutscher Niehtregierungsorganisa-
tionen gebildet. Diese sich als “Daeh

der D5eher” verstehende Mega-Vemet-

zungsstruktur stellt die Existenzbe-

reehtigung des BUKOs nicht in Frage,

dafiir schielt VENRO zu sehr auf Nahe

zum und Geld vom Bundesministerium

fiirwirtsehaftlicheZusammenarbeitund

Entwicklung. Die VENRO-Griindung
bietetdem BUKOjedoch auch die Mog-

lichkeit, den eigenen Standort und die

Aufgaben in einer veriinderten entwiek-

lungspolitisehen Smne zu iiberdenken.
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Bisher hatte der BUKO - auch mangels
KA — nur in einem siiffisanten Artikel

aufdie VENRO—Griindung reagiert(5).

Von Effizienz und Suffizienz

DaB sich schlieBlich rund‘ 300 Men-

sehen zum 20. BUKO im Heidelberger
Kultur- und Eine-Welt-Zentrum Karls—

torbahnhof einfanden, damit hatten
selbst die groBten Optimistlnnen nicht

gereehnet. Mit dieser Teilnehmerln-
nenzahl konnte der BUKO quantitativ
an alte Zeiten ankniipfen und im Ver-

gleich zum vorjahrigen BUKO die Zahl
derTeilnehmenden nahezu verdoppeln.
Das KongreB-Programm (donnerstags:
Eroffnung, inhaldieher Einstieg in die
beiden Themenblficke; freitags: Ar-

beitsgruppen; samstags: Auswertung
der AG—Ergebnisse in kommunikativen

Kieingruppen sowie inhaltliches Ab-

schlqulenum; sonntags: Formalia wie

Reehenschaftsberichte, Wahl der poli—
tisch verantwortlichen Gremien, Fest~

legung von :Therna und Ort des BUKO

2i, Festlegung von Seminarthemen so-

me an den Abenden ein reichhaltiges
Kulturprogramm) war gepragt durch
em fiberreichhaltiges Angebot an Ar-

beitsgruppen, in denen das Nachhaltig-
keitskonzept aus verschiedenen Bliek—

wmkeln bzw. einzeine Aspekte des

Welthandels kritisiert werden sollten.
Die Mehrzahl der am BUKO 20 Teil-
nehmenden bewies einen geschickten
Umgang mit dem Kongreilprogramm,
an dem sie die beiden {fir die Nach-

haltigkeitsleitbilder bedeutsamen, vom

BUKO aber geseholtenen Prinzipien
der “Effizienz” und “Suffizienz” an-

legten. Sie wahlten effizient ihre Ar—

bettsgruppen und gestalteten ihre
Anwesenheit suffizient: Es zeigte sich,
daB die Mehrzahl der Teilnehmenden

vor allem wegen der freitziglichen Ar-

beitsgruppen gekommen war und eher

geniigsam mitdem restliehen KongreB-
programm umzugehen wuBte.

Enischleunigie Diskussion

Auch zur Charaklerisierung der aui
dem Absehlqulenum am Samstag-
naehmittag gefiihrten Diskussion istein

Begriff aus der Nachhaltigkeitsdiskus-
sion geeignet. Dieses Plenum, sonstder

Ortintensiverund nervenderAuseinan-

dersetzungen, gestaltete sich in Heidel-
'

berg “entschleunigt”, sprieh reehl zah

und langatmig. Redebeitrage waren eher

sparlich, interessante rar. Diskussions-

grundlage und als Vorlage fiir eine Per-

spektivdebatte gedaeht war ein viersei-

tiges von den Modemisierlnnen einge-
brachtes Papier mit dem Titel “Baustei-

ne fiir Perspektiven” (6). Das Papier

enthaltfijnfeigenstandige, von verschie-

denen Personen verfaBte Absehnitte (l .

Mit den Praktiken der Unterwerfung

brechen,2. Fragen zum Subsistenz-An-

satz, 3. Abwieklung des Nordens — eine

'programmatische Alternative, 4.

Ansatze eines neuen Politikverstand-

nisses und 5. Gegenmacht und femini-

stisehe Autonomie). Das Papier, das

nicht als “vereinheitliehter Text” ge-

dacht war, sondern Zuspitzungen und

Pointierungen, die den einzelnen der

Autorlnnen wiehtig sind, enthielt, war

insgesamtzu sperrig,um einePlenums—

diskussion strukturieren zu konnen. Die

Kritik der Traditionalisten an den Bau—

steinen besehréinkte sich hauptsachlich
auf das Aufzeigen von Widerspriichen
zwischen den unterschiedlichen Ab-

schnitten des Papieres (7).

Posimoderne Aufsitinde

Oder Sozialbiindnisse?

lnteressanl wurde die Diskussion je—
doeh vor allem, als es um die Frage der

Biindnispartnerlnnen der als Altema—

tive zur Modemisierung bzw. Okolo—

gisierung des Kapitalismus vorgeslell-
ten Abwicklung des Nordens als Herr-

sehafts- und Gesellsehaftssystems ging
(8). Sind es nur die Organisationen, die

cine “progressive Alternative aueh in—

nerhalb ihrer eigenen Bewegung dar—

stellen”, sind es nur die Tragerlnnen
“postmoderner Aufstande von Chiapas
bis Nigeria, von Siidindien bis zu den

Peripherieregionen innerhalb des Nor-

dens”, oderdiirfen es aueh Organisatio—
nen des alternativen Handels, aus der

gewerksehaftliehen Biindnisarbeitoder

die in mehreren Stadten als Reaktion

aufdie Sparbeschliisse derBundesregie-
rung entstanden Sozialbiindnisse sein?

Die Frage naeh Biindnispartnerlnnen
wurde am Sonntag beim nur noch spiir—
lich besuchten Abschlqulenum anliiB-

lich der Diskussion um das Thema deS

niiehsten BUKO erneut aufgegriffen.
Es wurden vier ThemenvorSchléige fiir



den BUKO 21 eingebracht, die aus un-

terschiedlichem Blickwinkel die heir-

schenden Machtverhalmisse und die als

Reaklion darauf ’entstandenen Bewe-

gungen lhematisieren: 1. Wir wollen

leben - Bewegungen im Norden und

Siiden; 2. Enlgrenzung der Dritten Welt

- Armut und soziale Ausgrenzung in

Siid und Nord; 3. 131 Deutsehland ein

Enlwicklungsland? Emwicklungspo-

lilik: Ausbeulung der Entwieklungs—

lander, Sozialabbau in den Industrielan—

defn; 4. Gegenmacht von unten? Alter-

nativen zum neoliberalen, rassistischen

und sexistischen Alltag. In der Diskus-

SiOn konnte Einigung erzielt werden,

daB die drei erstgenannten Vorschlage

Sich unter derUberschrift des dritten zu

einem Thema zusammenfassen lieBen.

Verbunden mit dem Vorschlag 3 war

ein explizites Einbeziehen der neuen

Biindnisse gcgen Sozialabbau. Eine Na-

he zu oder gar Zusammenarbeit mit

diesen Biindnissen wurde jedoeh von

einigen der Befiirworterlnnen des vie-

rten Vorschlages vehement abgelehnt,
da es diesen Biindnissen nur um das

Sichern der eigenen Pfriinde, nicht aber

um eine internationalistische Sichtweise

ginge.
Die Abslimmung zwisohen den

Vorschliigen drci und vier fiel dann -

gcmessen am Diskussionsverlauffiber-

raschend - eindeutig aus: Dank einer

deutlichcn Mehrheit von 15 zu 5 Stim—

men heiBt das Thema des BUKO 21

“Gegenmacht von unlen”. Der Vor-

schlag, den 21. BUKO in Dresden aus-

zurichten, fand groBc Zustimmung.

Keine Strukturdebcme

Das Thoma “Strukturdebatle”, das in

dcr Vergangenheit AnlaB fiir ebenfalls

als nervend in Erinnerung gebliebene
DiSkussionnen war, wurde vom BUKO
20 ausgeblendet. Die KA—lose Zen

ZWischen BUKO l9 und BUKO 20

Wurde nur kurz und vor allem aus dem
BliCkwinkelder Veranderung derArbert

def BUKO-Geschafrsstelle rcllekriert,

Gin neuer KoordinierungsausschuB
kenmc wie im Vorjahr nieht gebildet
Werden. Eine Diskussion fiberdieErfah-

“Inge“ milde in Wuppertal beschlos-

sencn KA—Ersatzmodell, bei dem un Ler

bcslimmlcn Vorausselzungen Mil-

glicdsgruppen zu einzelnen Fragen das

I)Olitisehe Mandar crhallen, im Namen

des BUKOs zu sprechen, fand ,nicht
start. Fiireine Diskussion fiberdie Arbeit

der fiir das AuBenbild des BUKO nieht

unwichtigen BUKO-Kampagnen (Phar-

ma-, Rustungsexport- und Agrarkampa-

gne) gab es keinen Raum, die politisiche

Enflastung der Kampagnen geriet zur

reinen Formsaehe. Die VENRO-Grfin-

dung und mogliche sieh daraus fur den

BUKO ergebende Aufgaben einer Ver-

netzung von unten waren in Heidelberg
keine Diskussionsthemen.

Mitden vom KongreB beschlossenen,

vom BUKO zu organisierenden Semi-

naren zu den Themen: Globalisierung
versus Regionalisierung, Migration und

‘Metropolenentwicklung, Aneignung
landlicher Rfiume (Globalisierung und

Regionalisierung am Beispiel einer

franzosischen Weinanbauregion),

cyberrevolution (Neue Medien und

Internationalismus) und Bevoikerungs—

politik und Nachhaltige Entwicklung

(reines Frauenseminar) wurden Berei-

cheaufgegriffen,dieaktuellwiewichtig
5in and damit interessante Seminare

erwarten Iassen. Dureh die Bildung des

neuen Arbeitsschwerpunktes “Nachhal-

tigkeit und Herrsehaft”, auch als

“Schwertfisch” bezeichnet, wurde si-

chergestellt, daB aueh zukiinftig vom

BUKO kritisehe AuBerungen zum

Nachhaltigkeitskonzept zu erwarten

sind. Ob sieh der BUKO allerdings
erlauben kann, weiterhin die Slruktur-

debatte niohtoder ergebnislos zu fiihren,

wird die'Zukunft zeigen.

Anmerkungen

(1) KongrerorlbereiLung und -auswertung

sind wie iiblich in zwei Ausgaben der

BUKO-Zeitschrift FORUM enzwr'ck—

Iungspolitischer Aktionsgruppen do-

kumentiert. Das Vorbereitungsheft tragt
die Nummer 202/203 (Mai/Juni 9‘6),

das Auswertungsheft die Nummer 204/

205 (Juli/August 96). Beide Hefte sind

zum Preis von je 9 DM (plus Versand-

kosten) bei der Redaktion FORUM,

(BuchtstraBe 14-15, 28195 Bremen)

bzw. bei der BUKO-Geschaflsstelle

(Nernstweg 32-34, 22765 Hamburg) zu

bestellen.

(2) Aus: In‘s Bockermann & Christoph

Spehr: BUKO 20 in Heidelberg: “Aber

geiler war’s 'schon". In: FORUM ent—

wicklungspolitischer Aktionsgruppen

204/205/96. 5. 26-27. 29.

(3) Zur der von der AG “Dankc fiir den

Fisch” formulierten Kritik an der Wup-

pertal—Studie siehe: BUKO: Techno-

kratenma'rchen. Fit, schlank und mil

(4) Zum 20. BUKO ist eine Broschiire zur

BUKO-Geschichteerschienen, die unter
dem Titel “Die WIIste lebt '- 20 Jahre

Bundeskongrefi entwicklungspoliti-
scher Aktio nsgruppen" bei der BUKO-

Geschaftsstelle (Nernstweg 32-34,

22765 Hamburg) zu beziehen ist.

(5) Ralf Berger: VENRO gegriindel: “Ein

Beitrag fur mehr Gerechtigkeit in der

einen Welt". In: FORUM 200/96, S. 32-

33.

(6) Die “Bausteine fiir Perspektiven“ sind

abgedruckt im FORUM 204/205/96, S.

33-36.

(7) Zur Reaktion der TraditionaliStInnen

au fdie Bausteine sieheauch dieentspre-
chenden Beitrage im Auswertungsheft:
HerbertRehm: Abwicklung des Nordens

— eine programmatische Alternative. In:

FORUM 204/205/96, S. 37-40. Und:

Georg Lutz: Zerbroselnde Bausteine.

In: FORUM 204/205/96, 8. 40-42.

(8) Das Konzepit der Abwicklung des Nor-

dens umfaBt nach dem Bausteine-Papier
fiinf Punkte: 1. Das Unterbindenjedwe—
der Intervention; 2. Das Zuriickdrangen

des globalen Sektors; 3. Emprivilegi-

sierung der formalen Arbeit; 4. Autono-

meAneignung vonRfiumen undZusam-

menhangen und 5. MaBnahmen zur di-'

rekten Uberlebenssicherung.
gutem Gewissen. Das “Wupperlal
Institut“ priisentiert den Kapitalismus
fiirs 21. Jahrhundert. In: FORUM 197/

98/95, S: 4-9. Eine ausfiihrliche Kritik

des Nachhaltigkeits~Ansatzes und eine

Dokumentaition der BUKO-Position und

der darauferfolgten Reaktionen liefem:

Helga Eblinghaus & Armin Stickler

(Mitherausgeber Informalionsbu'ro

Nicaragua): Nachhaltigkeit und Machl.

Zur Kritik von Sustainable Develop-
ment. Frankfurtam Main: IKO - Verlag
fiir Interkulturelle Kommunikaiion,

1996.
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SF—RedakteurB kaufteinen Options-
schein bei SF—Redakteur A, daB SF—Re-

dakteur G. nicht nur das 13. Monats-

gehalt, sondem auch das 12. gestrichen
bekommt und beteiligt G. zu 50%. Wie

hoch ist der reale Verlust?

Eine kleine Hilfe fur die Beantwor-

tungdieserFragegibtfolgenderArtikel.

Der
"

Derivaiehandel

Die Virtuelle ékonomie
des Finanzkapiials

van Hauke Banner

Virtuelle Realitaten sind der letzte Mo-

deschrei. Die kfinstliche Welt des Cy-

berspace ist jedoch nur ein harmloses

Spielzeug im Vergleich zuden virtuellen

Bildem und Realitétten des Fernsehens,

wie es uns der US—Sender CNN im

Golfkrieg vorfiihrte. Virtuelle Raume

spielen auch in der Architektur mehr

und mehr eine Rolle. Doch noch faszi-

nierenderundbedrohlichersinddieneu-

en virtuellen Realitaten derFinanzwelt.

Wir leben in der “Zeit der finanziellen

Revolution” meint der Prfisident des

Europaischen Wahrungsinstituts A.

Lamfalussy. Chaos und Schrecken jagt
den Bankem dabei vor allem die explo-

sionsartige Ausweitung des globalen
Finanzmarktes ein, das dabei ist, alle

Beziige zurrealen okonomischen Spha-
re zu verlieren. .

WiejedeRevolution in derGesehichte

hatten auch die Umwalzungen im

Finanzsektor mehrere Ursachen und

Vorgeschichten:
Die erste wardie Ablosung des Dollar

vom Goldstandard Anfang der 70er

Jahre, als die USA den Vietnamkrieg
mit der Dollarnotenpresse finanzierten

und somit die Goldeintauschgarantie
fiir jeden zirkulierenden Dollar nicht

mehreinhaltenkonnten. Das 1944 (lurch

die InitiativederUSA gegriindete Wah-

rungssystem von Bretton-Woods brach

1971/72 zusammen. Zwar blieb der

Dollar die Weltwahrung, doch gegen

seine Schwankungen muBten sich die

Konzeme und GroBbanken bei ihren

langfristigen Geschéiften durch vollig

[40] SF 3/96
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neue Formen von wahrungsvertragen
absichem.

'

Die zweite wichfige Vorgeschichte
der Revolution war die Schaffung von

sogenannten “Freien Bankzonen” (LB.
aufden Bahamas, den Caymaninseln
oder in Luxemburg), wo’l‘ochtergesell-
schaften der groBen kapitalistisehen
Bankkonzeme, ohne die z.T. sehr reg-
lementierten Vorschriften der nationa-

len Notenbanken, ihre weltweiten Fi—

nanegeschiifte mit geringstem eigenem
Risrkokapital ausbauen konnten. Die

Ausgaben, besonders das Wertpapier—
geschaft und die Kreditvergabe der

GroBbanken, muBten nicht mehr ge-
deckt sein durch entsprechende Gutha-
ben oder andere Sicherheiten der Ban-

ken bei den Zentralbanken. Dieser
Wegfall der sofortigen Deckung im glo-
balen Finanzgeschaft der intematio-
nalen GroBbanken dehnte den unkon-
trollierten spekulativen Geldmarkt in
den 70er Jahren ungeheuer aus. Waren

mmmnn Hll J ilmlllu [1.11

es in den ersten Nachkzriegsjahrzehnten
noch die relativ durehschaubaren Ter-

mingeschfifte an den Getreidebdrsen in

Chicago oder den verschiedenen Roh-

vstoffborsen und zu Beginn der 80er

Jahre der auflcommende Handel von

“Schuldenswaps” an der LondonerBdr—

se (nach Ausbruch der intemationalen

Verschuldungskrise 1982 wurden viele

Schuldentitel der hochverschuldeten

Lander wie Mexiko oder Bolivien mit

einem Abschlag, “swap”, aufdem inter-

nationalen Kreditmarkt gehandelt) - so

erfanden mitdem schnell anwachsenden

Angebotan Spekulationskapital,beson-
ders nach der ersten Olkrise 1973, die

Borsenmakler immer neue Anlagefor-
men fijrdienach einer hohen Verzinsung

suchenden Dollar-Milliarden.

Dies war die dritte Vorgeschichte:
Die sehr hohn Profite der Multis, die

Millionen aus den schwanen Kassen

der GroBkonzeme, die Millionen auf

der Flucht vor den nationalen Finanz-



fimtem und nicht zuletzt die Millionen

aus dem stark expandierenden Droge-

ngeschfift produzierten einen regel—
rechten Angebotsdruck for die Banker

in den “Freien Bankzonen” (in denen

die Anleger im Vergleich zu ihren Hei-

matlandem keine oder lficherlich ge-

ringe Steuern zu zahlen haben). Beson—

ders der Termin- und Optionshandel
aber auch der Wahrungshandel verviel-

5
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faChte sich an den wichtigsten Borsen-

plfillcn von Tokio bis New York.
.

Last but not least trug die Revolntlon
in der weltweiten Datenverarbeltung

mithilfe des Computers zur Vorge—

SChichte derFinanzrevolution bei. Welt-

WCil sind die Borsen und Bankplatze

heUle durch Computer vemetzt ond
umfangreiche,furAuBenstehendemcht
dllrChschaubareProgrammelosen Kauf-

Und Vcrkaufsoptionen aus und entfach-

en damildasFeuerfiireine neueHausse

Oder Baisse an den Wéihrungs-, Aktien-
Oder ROhstoffborsen. So sind z.B. die

Devisenhéindler an derLondoner Borse

fiber Satellitenkanflle und einem GroB-

rechner in den Londoner Docklands

mit allen Borsen und 20.000 Finanz-

instituten (Banken, Versicherungen,
Fondsverwaltem) auf der Welt gleich—

zeitig verbunden und konnen sich alle

daraus einflieBenden Daten auf Bild-

schirme holen. (Der Spiegel 7/96)
Diese vier Faktoren, die Ablosung

des Dollarvom Goldslandard,die Schaf-

fung von “freien Bankenzonen”, das

durch die Profite der GroBkonzeme zur

Verfiigung stehende Uberangebot am

global agierendem Spekulationskapital

und die vollstandige Computerisierung

des gesamten globalen Finanzmarktes

fiihrten zu dem “big bang”.

Taglich mehruals 1 Billion

Der DeVisenhandel hat sich in den

letzten 10 Jahren verzehnfacht. Haupt~
sachlich wird in Zins- und Wahrungs-
derivaten spekuliert. Heute werden

allein auf dem intemationalen With-

rungsmarkt taglich mehr als 1 Billion

US-$ umgesetzt. (Keine/r weiB die ge-

naue Summe, der Der Spiegel und das
Handelsblatt nen'nen diese Zahl, Le

Monde Diplomatique spricht von 1,5
Billionen US—$). Eine ffir uns Laien

unvorstellbare Summe. Der GroBteil

davon sind reine Devisenspekulau'onen
der Finanzjongleure aus den Banken

oder den Multis, die fiber Milliarden

von Spekulationskapital verffigen. So

hat z.B. der Siemenskonzem fiberJahre

mehr Profit mit seinem liquiden Ver-

mogen von ca. 25 Milliarden DM ge-
macht, als mit seinem in der Produktion

v investienen Kapital. 1988 machte der
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japanische Autokonzem Toyota 38%

seiner Gewinne mit Finanzspekulatio-
nen. Bei Sony betrug der Anteil damals

sogar 63%. Der US-Wahrungsexperte
Gregory Millmann schreibt in seinem

Buch “Der heimliche Raubzug”, daB

heute mehr als 3/4 der 500 gréBten US—

Multis mit Derivaten spekulieren.
Die Industriemultis steigen einfach

deshalb in das Finanzspekulationsge—
sch'aft ein, weil dort, jedenfalls zeit-

weise, eine hohereProfitrate zu erzielen

.ist, als mit Investitionen in der indus-

triellenProduktion,in der unmittelbaren

Ausbeutung der Ware Arbeitskraft.

Die Spekulationsgeschafte verliefen

bis zur ersten groBen Schuldenkrise

1982' noch in relativ fiberschaubaren
Bahnen. Doch mit den Derivaten, der

“Revolution der 80er Jahre” (so ein

deutscher Banker) wurden alle Dimen-

sionen gesprengt.

Was sind nun Derivate?

Es sind zum einen die uns bekannten

Schuldenswaps, die Termingeschafte
an den Weltrohstoffborsen. Es sind aber

vorallem die Optionsgesch‘afte, welche

die“finanzielleRevolution”eingeleitet
haben. Mit Optionen kauft sich da der

Anleger das Recht (oder die Pflicht) zuf
einem festgesetzten Preis und zu einem

bestimmten Termin eine Aktie, eine

Wahrung, ein Rohstoff oder eine

Anleihe zu kaufen. Eine Abwandlung
von Optionen sind “Futures”. Dies sind

an der Borse gehandelte Vertr'age fiber

den Kauf/Verkauf von Wenpapieren,
W'ahrungen zu einem bestimmten

Termin und Preis. Zur Veranschaulich-

ung ein Beispiel: “Ein US-amerikani-

scher Pensionfond will einige Dollar-

milliarden auf dem deutschen Aktien-

markt anlegen. Er kann sich {fir viel

Geld Siemens-, Daimler— oder

Hoechstaktien kaufen. Erkann sich aber

auch preiswerter und viel breiter kurs-

gesichert an den DAX, den Deutschen

Aktienindex, hangen - mit festen Ver-

tragen, den Futures, oder mit Kauf-

optionen. Steigt der DAX, wird die

Option wertvoller, sinkt die Stimmung
an der Borse, verliert die Option - die

genauso gehandelt wird wie ihre Be-
zugspapiere — an Glanz.1m schlimmsten

Fall wird sie dann wertlos: das’ Geld ist

weg. Verloren ist dann allerdings nicht

ein Aktienpaket fiir Millionen, sondcrn
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nur ein Stapel Derivate fiir ein paar
Tausender oder gar nur Hunderter. Das

tatsachliche Risiko, beruhigen die ein-

schlagigen Handler, werde durch den
Preis der Option und Futures limiliert.
Das dahinterstehende, um das Zigfache
groBere Transaktionsvolumen sei nur

Schein”. (so Der Spieget 12/94)
Diese Scheingesch'afte haben aber

mittlerweile eine GroBenordnung an-

genommen, die um ein Vielfaches das
in der Bilanz ausgewiesene Umsatz-
volumen der intemationalen GroB-
banken fiberschreiten. Die Deutsche
Bank hat fur 1993 einen Umsatz von

556 Milliarden DM ausgewiesen. Im

Derivatenhandel
, der nicht in derBilanz

ausgewiesen wird, setzte die groBte
deutsche Bank noch mal das 2,5fache
also 1,3 Billionen DM, um. DB-Vor-

standsvorsitzender Hilmar Kopper
versuchte seine Aktionare mit dem

Hinweis zu beruhigen, daB die anderen

internationalen GroBbanken, wie z.B.
die schweizerischen GroBbanken das
7-fache ihres offiziellen Umsatzes im

Derivatenhandel machen. Die Deutsche

Bankistaberintematjonalnureinrelativ
kleiner Fisch: Die New York Citi-Bank
setzte z.B. 1995 weltweit 2,6 Billionen
US-$ um.

Zwar sichem sich die Banken beim

Optionshandel zumeist nach oben und
nach unten ab. (Wenn sie auf einen

steigenden Olpreis spekulieren, spe-
kulieren sie zugleich im sogenannten

“Gegengeschaft” auch auf einen fal—
lenden Olpreis) Aber nicht immer sind

die Banker oder Bdrsenmakler so vor-

Sichtig.

Die neuen Herren der

Welt?

Eine ersteVorahnung bekamen diedeut-

schen Bankenaufsehermitdem geplatz—
ten Olterminhandel der“Deutschen Me-
tallgesellschaft” zu sptiren. DieserKon-
zem mit einem Umsatzvolumen von 27
Milliarden DM stand Anfang 1994 vor

dem Konkurs, weil er mehr als 2 Mil-
liarden Verluste im Oltermingesch'aft
in den USA zu verzeichnen hatte. Ein
halbes Jahr spiiter muB dieser Konzem
seine profitabelsten Produktionszweige
verkaufen, um die Muttergesellschaft
vor dem cndgiiltigen Ruin zu rotten.
Der zweite WamschuB war der Zusam-
menbruch der britischen Barings-Bank

1995, nachdem (angeblich) ein einzelner

Broker in Singapur (lurch Derivatege-
schafte die renommierte Bank an die

Wand fuhr. IWF-Prasident Camdessus

resigniert angesichts dieser Entwick-

lung: “DieWelt ist inden Handen dieser

Leute”, und er meint (etwas fiberdra—

matisierend) die selbstéindigen Broker

und die im Namen von GroBbanken

agierenden Handler an den Terminbor-

sen des Kasinokapitalismus.

Mit dem Derivatehandel hat eine

knallharte Zockermentalitéit auf dem

intemationalen Borsenparkett Einzug

gehalten. Die Broker tatigen Geschiifte,

die mit dem realen Warentausch von

Produkten oder Dienstleistungen kaum

mehrwaszutunhaben.“DieFinanzwelt
hat sich von der Realsphare emanzi—

piert”, sagt der ehemalige Chefderiva-

tehandlerder Deutschen Bank, Thomas

Fischer. Immer weniger- zahlt im Deri-

vategesch'aftdieobjektiveokonomische
Erwartung fiber die Enrwicklung z.B.

des Aktienkurses von Siemens aufgrund
der realen Gewinnentwicklung und der

allgemeinen wirtschaftspolitischen
Entwicklung, sondern die Erwartung
dariiber, was die anderen Broker in den

nachsten Minuten wohl machen werden,

mit welchen Derivaten sie Kauf- und

Verkauforders in den Computer geben.
An den Borsen vorden Computem geht
es zu wie in der Spielbank. Nahezu

ohne jeglichen volkswirtschaftlichen

Sinn fiir das produzierende, mehrwert—

schopfende Kapital werden auf Knopf-
druck Milliarden auf zukiinftige Kurs‘-

gewinne oder ~ver1uste gesetzt. Dic

Broker spielen Lotto, nur eben nicht

mit Einsatzen von DM 5, sondem mit

Millioneneinsatzen. Und dabei gcht es

um Sekundenbruchteile: In dem mil-

liardenschweren DevisenoptionsgC-
schaft“konnen sich diePreise innerhalb

von Minuten, an hektischen Handels-

tagen sogar in Sekunden um mehrere

Prozentverandern.”(Wirtschaftswoche
9/96)

Aufgrund von massiven Devisenspc-
kulationen wurde 1992 durch den SpC-

.

kulanten George Sores das englischc
Pfundausdem européiischenwahrungs-
verbund geboxt. Ein anderes Beispicl
lieferte 1987 der US-Broker Krieger,
als er ffir ein paar Tage die gesamtc
Geldmenge des Staates Neuseeland mil

einer vollig kreditfinanzierten Speku-
lation au tkaufte, um dieneuseelandischc
Regierung zur Verandcrung ihrer Lan—
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dcswéihrung zu zwingen. Zumindest fiir

die nationalen Wéihrungen und Okono-

mien istdercomputerisierteWéihnmgs—
handel éiuflerst risikoreich geworden.
Gerade kleinereLa'nder wieNeuseeland

Oder Schweden sind der intemationalen

Spekulation bisher recht hilflos ausge-

Sctzt.(Gegen die schwedische Krone

wurde vor 2 Jahren durch die intema-

tionalen Devisenhéndler aqubwertung

gewettet. Die Kreditzinsen stiegen an

dcr Slockholmer Borse fiir ein paar Ta-

ge aufdie aberwitzige Rate von 500%.)

In den lctzten Jahren hat besonders
def SOgenannte OTC-Handel, das d1:
rcklc Devisengcschzift zwischen zwei
Ver‘IagSpa'rtnem, was nicht fiber die

Bfirsc (und damit die Borsenaufsicht
bZW- NOlcnbankaufsicht) 1mm, dras-

tisch Zugenommen: Jélhrlich werden

3116i“ im OTC-Geschéift 10 Billionen

US-$ umgesetzt! Noch einmal zum'

Vergleich: Der internationale Dev'isen-

markt wurde 1994/95 durch die

neuerliche Mexikokrise in seine bisher

groBte Krise seit 1945 gestiirzt. Der

IWF und die USA waren nicht mehr

“Herr der Lage”, weil viele Banken

auBerhalb der USA ihre Unterstiitzung

verweigerten. Dabei ging es um die

vergleichsweiselficherlicheSummevon
50 Milliarden US -$.

Fassen wir zusammen: Der heutige

Finanzmarkt entwickelt sich mehr und

mehr zu einem reinen Spekulations-
markt und wird auf einem sehr hohen

Seil ohne Sicherungsnetz fiir den Ab—

stmz ausgefiihrt.
Der eigentliche Vorteil des Deriva-

tehandels fiir die beteiligten Industrie-

firmen und Banken lag urspn‘inglich in

der Begrenzung des Risikos. Die hohen

Schwankungen auf dem W'ahrungs—
marktnach derFreigabe des Dollar An-

fang der 70er Jahre ‘oder die starken

Schwankungen an den Rohstoffborsen

konnten mithilfe des Optionshandels
vermindertwerden. Doch diese Vorteile

und Voraussetzungen fiir die Globali-

sierung des Weltmarktes treten an-

gesichts der aktuellen Entwicklung
immer mehr in den Hintergrund.

Das “fiklive” Geld

Die Schere zwischen den real produ-
zierten Warenwerten und dem weltweit

zirkulierenden Finanzkapital geht im-

mer weiter auseinander. Die Entwick-

lung aufdem Finanzsektor koppelt sich

zusehends von der Realokonomie ab.

Die weltweit gehandelten Staats- und

Privatkredite iibersteigen um ein Viel-

faches die Kapitalakkumulation in der

unmittelbaren Mehrwertproduktion.
Der Kredithandel ist der eigentliche
Motor der Spekulation geworden. Die

Zinsderivate der verschiedensten Form

machen den GroBteil des Handels mit

Derivaten aus. So wurden im letzten

Jahr Milliarden von Dollar verzockt,
als sehr viele Brokeraufweiter fallende

US-Zinsen spekulierten und weltweit

die intemationalen Anleihen an Kurs-

wert verloren, weil die US-Zinsrate

konstant blieb.

Das Geld hat einfach keinen substan-

tiellen Gegenwert mehr in der Produk-

tion von Waren und Dienstleistungen.
Es ist nur noch fiktives Geld, wie es

Robert Kurz and Ernst Lohoff in der

Zeitschrift Krisis 16/17 ausdriicken:

“Seitden70erJahrenbeginntdasPrimat
des Kredits die Vorherrschaft der Real—

wirtschaft abzulosen. War die Akku-

mulation von Geldkapital vom Beginn
der industriellen Revolution bis in die

fordistische Boomphase hinein eine

Funktion der industriellen Akkumula—

tion gewesen, so sank die Realakkumu—

lation nun umgekehrt zum bloBen An-

hiingsel der Anhéiufung fiktiven Kapitals
herab.” (ebd., S. 115)

Angesichts dieser Entwicklung re-

signiertderChefredakteurderZeitschrift
Finanztest Hubertus Primus: “In dem

heutigen Markt steht hinter vielen

Transaktionen keine Absicherung realer

WarengeSchéifte mehr. Heute konnte

man auch auf das Wetter Oder auf

FuBballergebnisseDerivateausstellen.”

(FAZ, 21. Mai 1996)
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Das “Cyberspace der

Geofincmz”

Heute bestimmen hauptsachlich die

Interessen der Broker und Banker den,

hochkomplizierten und variantenrei—

'chen Derivatehandel. (Langst schon

existiert z. B. der Handel von Optionen
auf die Option) Die Interessen der Bro-

ker haben nur noch sehr wenig mit der

realen Warenfikonomie und dem glo—

balen Handel zu tun. So betrug das

(geschatzte) Gesamtvolumen des welt—

weiten Finanzhandels das 43fache des

Gesamtvolumens des Welthandels im

Jahr 1994! (Bldlter fiir deulsche und

internationale Politik, 8/95)

Die Welt der Broker ist mehr und

mehr eine Welt der Scheino'konomie,

eine virtuelle Okonomie, Oder wie die

Le Monde Diplomatique im Mai 1995

schreibt, “das Cyberspace der Geofi—

nanz”. Die Spekulation aufRendite und

Zinsen ersetzt zunehmend die Profit—

interesse des klassischen Kapitalisten,

der Mehrwert durch die Ausbeutnng

der LohnarbeiterInnen produziert. So

verffigen allein die 3 groBten US-ame-

rikanischen Rentenfonds fiber ein Fi-

nanzvolumen von fiber 500 Milliarden

Dollar und fiber das Volumen der nicht

der US —B(‘jrsenaufsicht unterliegenden

Hedge-Fonds schwanken laut Gregory
Millmann die Angaben von 7 bis 47.967

Milliarden Dollar.

Aufder Suche nach groBtmbglichem
Profit und Kapitalsicherheit surfen sie

im neuen Cyberspace der Derivate.

“Hier gibt es keinen Gesellschaftsver—

trag, hier gibtes weder Sanktionen noch

Gesetze, auBer denen, die seine Prota-

gonisten zu ihrem groBten Profit will-

kfirlich festlegen.” (Le Monde Diplo-

matique, Mai 1996)
Die virtuelle Okonomie kann die

Produktions— und Kostenkalkulation

eines auf den globalen Markz agieren-
den Konzems vollig fiber den Haufen

schmeiBen. Sie kann den Niedergang
einzelner Konzeme, Branchen oder na-

tionalerWahrungen beschleunigen oder

erst herbeiffihren.

Das aktuellste Beispiel in Deutsch-

land ist daffir der Niedergang der Vul-

kan-Werft. Nach einer Meldung der

FrankfurterRundschau vom 24. Februar

1996 wurden “Investoren” mit den neu-

esten Horrormeldungen fiber den Vul-

kan seit dem Sommer 1995 versorgt.

Das Interesse einer Konigsteiner Bera-

tungsfirma sei dabei gewesen, “den

[44] SF 3/96

[AktienJKurs sinken zu lassen”. Die

Ko'nigsteiner Firma bot Optionen auf

fallende Vulkanaktienkurse an, soge-
nannte “puts”. Der Derrivate-Deal ver-

lief so: Wer einen Optionsschein er-

wirbt,erhfiltdasRechtzueinemspateren
Tennin die Aktien zu einem bestimmten

‘

Kurs zu verkaufen..Féillt zu dem festge-
setzten Zeitpnnkt der Kurs unter den im

Optionsschein festgesetzten Wert, kann
sich der Optionsscheininhaber kurz vor

Falligkeitder Option die billigere Aktie
kaufen und sie dann, zu dem festgesetz-
ten Kurswert, an den Optionshéindler
verkaufen. Dies wurde im Winter 95/
96 mit der Vulkanaktje ein sicheres

Gewinnspiel. Die Derivatehandler be-
dienten sich darfiber hinaus gezielter
Insiderinformationen und lancierten
diese an die Presse, um so den Kurs
noch weiter ins Rutschen zu bringen.
Diese Derivatespekulation aufsinkende
Vulkanaktienkurse hatdem Geldkapital
hdchste Profite eingefahren. Dem Vul-

kan-Konzern hat es ‘zus'atzliche Mil-
honenverluste an der Borse beschert,
was die Liquiditat des Konzems weiter

ein'schrankte.

Sicherlich ist zu fragen, was aus der
Sicht der unterdrfickten Klassen denn
nun das besonders Schlimme am speku»
lativen Kapital im Vergleich zum pro-
duktiven Kapital ist. Kapital sucht im—
mer neue Profitanlagemoglichkeiten,
und wo Profite gemacht werden, gibt es

'

immer Verlierer.
Von einer revolutionfiren antikapi-

talistis‘chen Perspektive aus betrachtet,
kann es uns egal sein, woran die Herr-
schaftdes intemationalen Kapitalismus
zugrunde geht, sei es nun aufgrund einer

geplatzten riesigen Spekulationsblase
Oder aufgrund der derzeit leider nicht
vohandenen antagonistischen Krafte
wiedem internationalenProletariatbzw.
anderen sozial revolutionaren Bewe-

gungen.

Abe'r aus der immanenten Sicht be-
stehen sehr wohl Unterschiedezwischen
dem spekulativen und dem produktiven
Kapital, wie an den oben aufgezeigten
Beispielen veranschaulicht wurde. Die

widersprfichlichen Interessen zwischen
dem Finanzkapital und dem Produk-

tivkapital liegen auf der Hand und auch
die konservativsten Volkswirtschaftler
wissen, dais sich, langfristig gesehcn,
das Kapital nur durch die Mchrwert-

produktion vennehrt. Spekulationsge—
schaftezwischen versChiedenen Kapi-
talbesitzem haben immer Gewinner und

Verlierer. Das mehrwertschopfende Ka-

pital akkumuliert neues Kapital auf-

grund der Ausbeutung der Lohnarbei-

terInnen. Das istderwesentlicheUnter-

sehied. Und den kennen auch alle um

die Interessen des Gesamtkapitals be-

sorgten Kapitalisten, Bankmanager und

Politiker.

So wird anch den obersten Banken—

aufsehem bei derBundesbank oder dem

IWF angesichts dieser Entwicklung

langsam mulmig. Der Derivatehandel

hat keine ausreichend eingebauten Si-

cherungen und kann das ganze kapi-
talistische Finanzsystem in den Abgnlnd
reiBen. Das Prekare daran ist, daB die

Banker aufgrund der weltweit ver—

flochtenen Finanzmarkte unddereinge-
rissenen Grenzen zwischen Wfihrungs—
,Anleihe—, Zins- und Aktjenmarktdurch

den Derivatehandel nicht mehr durch—

blicken.

Diese neue Interdependenz der Fi-

nanzmarkte macht die Markte zugleich
“vollig unberechenbar. Was manche

Vertreter der Finanzaufsicht schon seit

Jahren beffirchtethatten, fand nun seine

Bestatigung: Kein Mensch verstand

wirklich, wie das Finanzsystem funk-

tionierte”, schreibt Gregory Millmann

fiber die Turbulenzen nach den milliar-

denschweren Verlusten derBanken und

US-Fonds l994 bei einer fehlgeschla-
genen Spekulation aufden US -Zinssatz.

Der GAU ist maglich

Die Scheinokonomie der Derivate ist

“die vermutlich grfiBte aktuelle Be—

drohung des globalen und immer enger
verflochtenen Weltfinanzsystems” (so
das I-Iandelsbiatz, zitiert nach Der

Spiegel 12/94). Wenn ein milliarden—

schweres Optionsgeschaft einer GroB—

bank plalzt, werden die anderen inter-

nationalen GroBbanken mit in den

Strudel gerissen: “Dann schwappt das

Risiko auf die Borsen, von dort auf die

Wechselkurse und damit in die rcale

Welt”, so der Prfisident des deutschcn

Sparkassenverbandes Horst Kohlcr.

“Der GAU ist durchaus moglich”, so

Kohler (Der Spiegel 12/94).
Dann wfirde aus der virtuellen

(Dcrivate—)Okonomie plotzlich eine re—
alc Kriscnfikonomie. Zwar machen ins-

bcsondere einige US—amerikanischc

GroBbanken wie “JP. Morgan” odor

“Salomon Brothers" mit dem Deriva-

tegeschiift derzeit Milliardengewinne.
Doch auch der Derivatehandel hat wie

jedes Finanzgeschaft immer Gewinner

und Verlicrer, es ist und bleibt ein

“Nullsummenspiel”, wie es das Han-



delsblatl vom 3. Mai 1995 charak-

terisierte.

Im gleichen Jahr, als die “Morgan-
Bank” einen Milliardengewinn aus dem

Dorivalcgeschéift einstrich, meldete die

Sfidkalifornische Kreisstadt Orange

County ihre Zahlungsunfahigkeit, weil

der Stadtkfimmerer fiber 1,6 Milliarden

US-S durch Derivatespekulationsge-
Schiiftc verspielt hatte.

Ncbenbei: Auch die “normale” Bor-

SCn- und lmmobilienspekulation besitzt

Cine explosive Kraft. Ein beispielloser
Spekulalionsboom aqummobilien und

Aktien (der mit Krediten finanziertwur—

de) ging in Japan 1990 zu Ende. So war

allein das Grundstfick des Kaiserpalas-
103 in Tokio mehr wert, als das gesamte

Grund und Boden des US-Bundesstaats

Kalifomien. Die japanischen Aktien

Verloren binnen 2 Jahren die Halfte

ihres Wertes und die japanischen Spar-

kassen blieben aufgrund des zusam-

menbrechenden Immobilienmarktes auf

mehr als 650 Milliarden DM Kredit-

Verlusten hangen. Bankenzusarnmen-

brfiche und ein neuerlicher Konzentra-

lionsschub nebst Milliardenzusehfisse

durch den Staat waren die Folge.

Leit'planken sollen dots

System refien

In der BRD Wird scit 1994 an der Ins-

tallierung von “Leitplanken auf der

Rennbahn” (Handelsblatt) gebastelt,
Um den potentiellen Zusammenbruch
méglichstglimpflieh zu gestaltenz‘ Vor

Auffahrunt‘ajlen,Massenkarambolagen
“Dd Schlimmercm schfitzen aber auch

L*3i11)lankcn bei menschlichem Versa—

gen nicht. Hier liegt m.E. das Haupt-

risiko bei Derivaten”, so ein deutsche

Banker im Handelsblatt vom 16. feb-
ruar 1994. Es gehtalso angeblich wreder
“Ur 11m das mensehliche Versagen.E1ne

Argumentation, die wir nur allzu gut

V0n den Beffirwortem der Atom— oder

Gentechnik kennen. Auchbei Derivaten

iSt die (Bank)Technik oder das (Geld)—
SySlCm scheinbar nicht der Fehler.

Nach der Pleite der Barings-Bank
3in viele GroBbanken dazu fiberge—

gangen, ihren Brokem ein maximales

Risiko und Limit beim Derivatehandel
ZU vorzuschreiben. Doch was passwrt,
Wenn aufgrund von Borsengerfichten
"”d Plotzlich ausbrechender (zunachst)
IOkalerWirtschaftskrisen alle verkaufen

Wollen? Da die Computerprogramme
kCinc PSychologie kennen, kann durch

die kursierenden Gerfichte auf dem

BO"39“1321rkett cine weltweite “zerstfi-

rerische Kettenreaktion” binnen Minu-

ten ausgelfist werden.

Gut, bisheristes nicht zudem zitierten

Beffirchtungen eines weltweiten Kol-

laps des Finanzsystems gekommen.
Hervorzuheben ist jedoch, daB die wi-

dersprfichliehen Interessen zwischen

dem spekulierenden Finanzkapital und

dem produktiven Kapital auch nicht

dureh verschiirfte Aufsichts- oder Si-

cherungsmaBnahmen geglattet werden

ko‘nnen. Sowohl die supranationalen
Organisationen wie der IWF als auch

die staatlichen Notenbanken und Re-

gierungen sehen sieh bisher nicht in der

Lage, besagte “Leitplanken” ffir das

global agierende Kapital zu entwickeln

undweltweitvorzuschreiben. Mitneuen

reglementierenden Gesetzen und Vor-

schriften, wie z.B . Steuem ffirden With-

rungshandel oder weltweit geltenden
Publikationsvorschziften fiber den De-

rivatehandel und einheitlichen Vor-

schriften fiber die Hfihe von Rficklagen
ffir die Banken, Verbot von Kapital-
transfers auBerhalb des Borsenge-
schafts, konnte zwar ein effektiveres

Sicherungssystem installiert werden,

doch wfirden solche Vorschriften und

KontIollen die eigentliche Attraktivitat

der Globalisierung des Kapitalmarktes

untergraben: namlich die vo‘llige Frei-

heit des unkontrollierten Marktes. Ge-

rade diese Freiheit hat der Derivate-

handel im letzten Jahrzehnt entschei-

dend vorangebracht - und zuviele

machen damit gute Geschafte.

ManfredWebervom Bundesverband

Deutscher Banken warnte denn auch

schon vor dem “Aufsichts- und Wett-

bewerbsget‘alle” dutch eine zu “strikte

Handhabung” von Kontrollen bei Deri—

vatetermingeschaften an dendeutschen

Borsen. Dies konne “zu Abwanderun-

gen ganzer Geschéiftszweige ins Aus-

land ffihren”. (FAZ vom 21. Mai 1996)

Kurz: Supranationale Gesetze und

Kontrollen verstoBen gegen den “Geist”

der Globalisierung des Kapitals. Denn

dieeigentlicheProfitqueIleffirdastrans-
nationale Kapital liegt gerade in der

Ausnutzung der Differenz von unter~

schiedlichen Gesetzen, Steuern und

Zinssatzen rund um den Globis.

Effektive, international gfiltige Re-

geln un'd Sicherheitsvorschn'ften ffirden

Derivatehandel wird es erstgeben, wenn

“ein finanzieller Supergau eingetreten”

ist, so Hubertus Primus von der Zeit-

schrift Finanztest.

Das Finoinzkapital als

Vorrejter.

Das internationale Finanzkapital war

der Vorreiter des Globalisierurigspro-
zesses des Kapitals und ist in den 90er

Jahren zum groBen Vorbild ffir das pro-
duktive Kapital geworden. Ohne effek-

tive Gegenwehr seitens der Staaten und

der Lohnabhangigen diktiert es derzeit

die Gesetze des globalen Marktes. Das

Finanzkapital muB wederRficksicht auf

eine die Volker und Klassen ruhigstel-
lende Sozialpolitik nehmen, noch daffir

sorgen, daB langfristig ausreichende In-

vestitionen in die nichtprofitablen Zwei—

ge der Infrastuktur, Ausbildung und

Gesundheitswesen seitens der Staaten

und der Industriekonzeme vorgenom-
men werden.

Das Finanzkapital ist wiederzum Ur-

sprung des Kapitalismus, des berfich-

tigten Manchesterkapitalismus zurfick-
'

gekehrt, der keine sozialen Verpflich—
tungen kenn't.

Wir kennen die aktuelle Debatte in

der BRD um die Senkung der Lohnkos-

ten nicht nur aus der Sicht der Globali-

sierung, der international verschéirften

Konkurrenz ffir das bundesdeutsche In-

dustriekapital verstehen, sondem mfis-

sen diese Debatte auch als Versuch

einstufen, die Profitrate in der Industrie

wieder der Durehschnittsprofitrate im

globalen Finanzmarkt angleichen.
Das produktive Kapital hinterlaBt

dabei Wfisten der Verelendung, wie

zuvor in England unter Thatcher so nun

in der BRD unter der groBen Koalition

von CDU/SPD.

Die aktuelle Gefahr liegt m.E. nicht

in einem drohenden Zusammenbruch

des Weltkapitalismus, s'ondern mehr im

sich ankfindigenden Ende des westeu—

ropfiischen sozialmarktwirtschaftlichen

Kapitalismus, der die unterdrfickten

Klasscn in begrenztem MaBe am Wohl-

stand teilhaben lieB. Daffir schlossen

die Gewerkschaftsffihrer fiber 3 mm-

zehnte den Klassenkompromifl. Dieser

istjetzt vom Kapital aufgekfindigt wor-

den. DerZwang zur niedrigstentlohnten
Arbeit und der Kampf urns Uberleben
nimmt wieder ungeheuer zu. Die Zahl

der “fiberflfissigen Esser”, der sowohl

ffir den Arbeitsmarkt wie ffir den Ab»

satzmarkt uninteressanten Bfirgerlnnen
wird auch in Westeuropa drastisch

steigen.
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'He'den der

‘

Idolstatuvvsbefreit
van Chi/3,7779 Habermann

‘ Photo :‘ cordelia dilg

‘
Wer jemals mit der Sandinistischen

f Volksrevolution in Beriihrung gekom-

| men ist, kennt die Abbildungen von

Augusto C. Sandino und Carlos Fon-

seca. An bundesdeutschen Universita—

ten sindkfirzlich zweirechtunterschied-

liche Arbeiten fiberdieberiihmten Nica-

raguaner entstanden.

Die fiberarbeitete Habilitationsschrift

des Historikers Volker Wiinderich aus

Hannovert’iberdasLeben Sandinos wird

in den Rezensionen der (real-existieren-
den) Nicaragua-Solibewegung begei-
stert gelobt. Und das zurecht: Sie setzt

sich genau und grfindlich mit dem poli-
tischen Werdegang und der Ideenwelt

des Rebellenfiihrers auseinander und

zeigtdie z. T. erstaunlichen Querverbin~
;

‘1
dungen zu zeitgeno'ssischen politischen

‘ Stromungen und Denkem auf. Den acht
I‘ chronologisch gefaBten Kapiteln hat

Wfinderich zwei interessante Exkurse

fiber das Verhfiltnis der kommunisti-

schen Parteien zu Sandino und dessen

t spirituelle Vorstellungen beigefiigt.
‘

Sandinos in bisherigen Darstellungen
‘

meist unterschlagenen esoterischen In-
:

'

teressen bestimmten seine Philosophie
wesentlich und machten sicherlich cinen

“1 Teil seines ungewohnlichen Charismas

't aus. Wiinderich rekonstruiert Sandinos

SendungsbewuBtsein vor dem Hinter-

grund der landlichen Volksreligiositat
und dem Briefwechsel des Partisanen

mitverschiedenen spifituellen Meistem.

Wiinderich scheut weder hier noch in

anderen Kapiteln davor zurt'ick, S andino

kraftig zu kritisieren.Durch die Darstel~

lung auch seinerFehler und Schwachcn
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VRevOlution: vom
'

wirdgreifbar, wie schlieBlich dieErmor-

dung Sandinos und seiner Leute durch

Somoza straflos moglich wurde.
Ein besonderer Verdienstdieserpoli-

tischen Biographie ist, daB sie wirklich

spannend geschrieben ist. Das Buch

eignet sich 'als Freizeitlektfire, sclbst

Wissenschaftsbanausen komnien zu

dem Urteil: ‘LaBt sich runterlesen wie
ein Roman von Hemingway .’

Stilistisch ist Werner Mackenbachs

Ausarbeitung leider nicht ganz so

gelungen, das ‘trockene Brot’ der wis~

senschaftlichen Beweisfiihrung bleibt
den LeserInnen nicht erspan und das

liegt wahrscheinlich auch einfach am

Thema: Hier interessiert nicht (wie bei

Wiinderich) das bewegte Leben des
Revolutionars Fonseca sondern sein

theoretisches Konzept und dessen

Beitrag zur politischen Entwicklung in

Nicaragua. Dennoch ware eine intensi-
vere Uberarbeitung seiner Dissertation

vorderVeroffentlichungwijnschenwert
gewesen: einmal vertut sich Macken-
bach beziiglich Somozas Regierungs-
perioden und an anderer Stelleverwirren

tiberfltissige Detailinformationen.
Trotzdem ist seine Arbeit gut durch-
strukturiert und lesbar, auffallig ist die
trotz z.T. schwer fibertragbarerBegriff—
lichkeiten gelungene Ubersetzung der
vielen Zitate.

‘

_ Explizites Anliegen Mackenbachs ist
die Untersuchung der Mitwirkung Car—
los Fonsccas an der Konstruktion einer

nicaraguanischen Nation im Rahmen
eines Projektcs nationaler Befreiung.
Mackenbach folgert aus seiner Ana-

lyse, daB Fonseca sich ausschlieBlich
auf die soziale Frage bezieht und somit

zwei wesentliche Widerspriiche zemral—

amen'kanischerGesellschaften, namlich

das ethnische und das geschlechtliche
Problem, unbeachtet laBt. Damit kiin—

digten' sich erhebliche Konfliktfelder

wahrend der sandinistischen Regie—
rungszeit schon in ihrer Konzeption an.

Mackenbach rekonstruiert Fonsecas

Denken zunachst fiber seine (bemer-
kenswerten) Stellungnahmen in einer

Schiilerzeitung, seine Art der Verarbci-

tung von Sandinos Schriften und die

Rekonstruktion der Entstehung des

Begriffes Sandinismus. Weiterhin un-

tersucht er den EinfluB der kubanischcn

Revolution, vergleicht Fonsecas Ab—

handlungcn mit den Stellungnahmen
Che Guevaras zu verschiedenen zentra-

len Punkten revolutionarer Strategic,

hinterfragt das Verhaltnis zu den realso-

zialistischen Landem und dem Marxis—

mus und fiberpriift schlieBlich den Be—

zug zum konkreten politischen ProzeB

der FSLN in Nicaragua.
Dort wo es um den EinfluB derkuba—

nischen Revolution aufdie Befreiungs-
bewegung in Nicaragua geht, wird

Mackenbachs Buch doch noch ftir die

Abenteurerlnnen in uns interessanl.

denn er berichtet fiber den ‘konkreten

materiellen Charakter’ der Bezichun‘

gen, ftir die Che Guevara persijnlich
verantwortlich war. SeineZustandigkcil
ging bis zur Organisation von Gucrilla-

Aktionen. Guevara selbst war ein BC-

wunderer Sandinos, mit dem er fiber



seinen militéirischen Ausbilder, einem

Veteran des spanischen Bfirgerkriegs,
in Beriihrung gekommen war.

Nach Guevaras Tod entwickelt Fon-

seca dessen Gedanken kritisch weiter,

fibemimmt aberweiterhin unhinterfragt
stark schematische marxistisch-

leninistische Dogmen. Dennoch zeich-

net sich Fonsecas Gedankengebéiude
im Vergleich zu anderen FSLN-Theo-
rCtikem seinerZeitdurch groBere Flexi—

bililfit'aus. Seine Konzepte sind niiher

an der nicaraguanischen Realitéit, ob—

Wohl er mit Sandino und Guevara eine

machistische Ignoranz gegeniiber der

Geschlechterproblematik teilt (dieser

Bereich wird auch bei Wiinderich nicht

Crwéihnt) und in Bezng aufdieethnisehe

Frage sogar hinter Sandino zuriicki‘allr.
Mackenbach bezieht auch die 26“

nach Fonsecas Tod im November 1976
in seine Uberlegungen ein. Uber die

Rolle der zersplitterten FSLN bei den

Allfstfinden, die zum Untergang des

SOmoza-Regimcs fiihrten, schreibt er:

“Gerade die Tatsache, dafJ’ der San—

dinismus (...) zu keinem Zeitpunkt fiber

eine homogene ideologischeBasis, noch

fiber eine straffe, vereinheitlichleOr-
ganisation' verfi‘igte (...), prc’z’destimerre
”In daffir, die politische Hegemome
fiber diese vielfc'iltige gesellschaftlzche
Bewcgung (desMassenaufstands gegen
SOmoza; CH) zu gewinnen.” DaB die
dCulsche Linke das eine ebensowemg

Wie das andere besitzt, sollte jeth aber
niCht zu voreiligcn Hoffnungen verler-

ten
.

.

In beiden Arbeiten findet sich elne

crnslhafte und kritische politische

Auseinandersctzung mitden nicaragun—
nischen Denkem und Kampfem, die
Wfihrend der Hochkonjunktur der SOll-

dariLiilsbewegung oft fchltc (Siehe Ar-

t“(<31 von Rosi Kargcs in SF 4/95). Ob—

WOhl es sich um wissenschaftliche Ar-

bCilen und nicht um politische Konch-

tiOncn handelt, konnen aktuelle und zu-

kijnflichcwegungcn hierAnregungen
Oder gar MaBstfibc finden.

Wundcfich, Volkcr: Sandino — einepolilische

Biographic, 344 Seilen, broschierl, DM

36»— . Peter Hammer Verlag, Wupperlal
1995.

'

ackcnbach, Werner: Carlos Fonseca und

def Sandinismus— Studie fiber den Zu-
Samanhang seiner Gedanken und 1hre

BCdcutung filr die Konsxruktion.
der

niCaraguanischen Nation. 300 Semen,

bYOSchiert, DM 48,- , dipaVerlag, Frank—

fun am Main, 1995.

»

Birgit Rommelspachers Buch "Dominanzkuliur

Wie sind die verschiedenen Herr-

schaftsverhiiltnisse miteinander ver-

kniipft’? Wie wirken Rassismus, Anti-

semitismus, Sexismus, die Benachtei-

ligung Behinderter und Angehoriger
anderer sozialer Randgruppen zusam-

men und gegeneinander?
Der Titel “Dominanzkullur” benennt

das Erklfirungskonzept und ist zugleich
der Leitfaden durch die unterschied-

lichen Abschnitte des Buches: Es geht

um das vielschichtige Geflecht ver-

schiedener Machtdimensionen, die auf

unser Denken und Handeln einwirken

und uns selbst aufgrund ihrer Alltfig-

lichkeitundAllgegenwartzumeistnicht
.

bewuBt sind.

Uber- und Umerordnung ist in wohl

allen modernen Gesellschaften grund—

legender und nicht ‘wegzudenkender

Bestandteil der Sozialisation jeder Per—

son. Uniibersichtlich gewordene Machi—

verhaltnisse, die sich nicht in einfachen

Kategorien von Repression und Wider-

stand fassen lassen, verlagem sich als

normative Orientierungen in die Ein-

zelnen. Die Bereitschaft zur Befolgung

von Norrnen wie auch direkter oder

subtiler sozialer Druck macht jede

Person zu einer, die gleichZeitig Mach:

ausiibt und erduldet. Die alle Lebens—

bereiche einer Person formende Zuge-

horigkeit (beispielsweise) zu einem

Geschlecht ist dabei nicht hinreichend,

das eigene soziale Eingebundensein zu

erkléiren: Das Verhalten einer Frau ist

nicht allein durch die Gegebenheiten

des Patriarchats festgelegt, sondern es

ist auch zu belrachten im Hinblick auf

ihre Hautfarbe, Nationalitfit, soziale

Schicht usw.

Wer nun mehr fiber das Aufein—

andereinwirken der verschiedenen

Herrschaftsverhéiltnisse wissen will,
wird zu diesem Wissen bei Rommelsg
pacher auf indirektem Weg geffihrt. Sie

schreibt zwar fiber Geschichte, sie be-

schreibl SlIukturen sozialen Handelns,
zum Beispiel gibtes einen historischen

Uberblick fiber die Geschichte der Ras-

sismen in Deutschland - Antisemitis‘

mus, Amislawismus, Antiislamismus,

Antiziganismus und eugenischen Ras-

sismus. Dem folgen auch Uberlegungen
zu den Funktionen, die diese Ausgren-
zungsmechanismen jeweils batten und

haben. Doch als ScthBfolgerungengeht
es Rom melspacher um eineEinordnung
der Theorien, die sich mit diesen Ras-

sismen befassen (sofem es in Deutsch-

land soIche Theorien gibt). Diese The-

orien - in anderen‘Kapiteln auch Bilder,
Einstellungen, Befragungsergebnisse -

untersucht sie auf die ihnen zugrunde-
liegenden Intercssenlagen hin. “Domi-

nanzkullur” istdamit im Ergebnis immer

der Hinweis auf die immanente Domi-

nanzeruktur dieser, emanzipatorisch
gemeinten, Diskurse.

Dazu einige Beispiele: Als KapiLalis—
muskritikerin schaut sie sich selbst und

den Koileglnnen “fiber die Schulter”,
fragl: Was machen wir da eigentlich
und wozu dientdas wirklich? und macht

so den Rassismus sichtbar, der sich in

den Rilzen des okonomischen Univer-

salwelterklérungsversnches verbirgt:
Indem wirtschafdiche Ausbeutung zum
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Hauptwiderspruch su'lisiert wird, ma-

chen Arbeiterbewegte die eigenen Pro-

bleme zum Fokus und halten auf ideo-

logisch unsichtbar gemachte Weise an

ihren Privilegien gegeniiber Migran-
tInnen fest. '

Als Feministin verweist Rommels-

pacher auf die durchaus vorhandenen

Entscheidungs— und Handlungsspiel—
rfiume von Frauen, die durch feminis-
tische Theorie negiert werden.-Weib-

licher Antisemitismus und Rassismus

in Geschichte und Gegenwart werde so

durch den Hinweis aufden Druck eines

angeblich allumfassenden Patriarchats

moralisch gerechtfertigt.
An anderer .Stelle verweist Rom—

melspacher auf die Macht, die Frauen

innerhalb derFamilievor allem Kindem

gegeniiberhaben. WennFrauenforsche-

rinnen die Familie als 011 der Uber-

griffe und der Gewalt ausgemacht und

als ein Gegenmittel das Postulat der

Parneilichkeit fiir Frauen entwickelt

haben, so decken und stiitzen sie damit

EineEinladungzu

oer
Literaturkluh

(I Enidecken Sie jedes Jahr vier Autorlnnen

aus Afrika, Asien und Lateinamerika 4 vier

aktueile Neuerscheinungen (in Ubersetzung)
in attraktiver Aussiattung

“ Informieren Sie sich in der Zeitschrift

LITERATURNACHRICHTEN - AFRIKA - ASIEN
- LATEiNAMERlKA viermal jéhrlieh fiber neue
iiterarische Tendenzen in anderen Kuitur-

kreisen, fiber Biicher, Preise und Autorlnnen

{I Lassen Sie sich einladen zu ‘Lesungen und

Tagungen, zum Kenneniernen von Autorlnnen

aus Afrika, Asien und Lateinamerika.

Der ANDERE Literaturklub ist eine Initiative

der gemeinniitzigen ”Gesellschait zur

Fiirderung der Literatur aus Airika, Asien

und Lateinamerika e.\l.“, die seit 1980 die

Ubersetzung von wichtigen Biichern aus der

”Driiten Welt“ vermittelt und ferderi.

Der ANDERE Literaturkluh

Postfach 100116
'

D-60001 Frankfurt/Main

Tel. 069/2102-247/250
Fax 069/2102-227
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das auch von weibiicher Seite her

Kindem zugefiigte Unrecht. Feminis—

tische Theorie wird damit zur affirma-

tiven Konstatierung eines Patriarchats,
das Frauen nicht nur angeblich jeden
direkten EinfluB verwehrt sondern sie

auch der gesellschaftlichen und indivi-

duellen Verantworlung enthebt.

Als Sozialpsychologin nimmt Rom-

melspacher TherapeutInnen in die

Pflicht, geseilschafdich und politisch
Stellung zu beziehen: Wenn Psycholo—
gInnen die ‘neutrale’ Vermitflerlnnen-

roile zwischen jungen Faschisten und

von Angriffen betroffenen MigranLIn-
nen einnehmen, machen sie diese zu

gleichwertigen Kontraihenten in einem

Konflikt ohne Geschichte. Damit leug-
nen sie reale Geschichte/n von K010-

nialisierung und rassistischer Gewalt

und machen die Angegriffenen {fir ihre

Probleme (mit-)verantwort1ich. Zu-

gieich bleibt ihnen die Auseinander-

setzung mit der eigenen Dominanz-

position als erkléirende Oder verstehende

ExpertInnen und als von rassistischen

Strukturen' Begéinstigte erspart.
Die Differenziertheit vor allem der

feministischen, aniikapitalistischen
(aber auch der psychologischen) Ana-

lysen - so arbeitet sie heraus - leidet

jeweils daran, daB jede der Sichtweisen

den ausschlieBlichen Anspruch auf

Erkiéirung der Welt beinhaltet. Die

Behauptung von Gleichheit (aller Ar—

beiter,allerFrauen,allerMigrantInnen,
aller Behindenen) oder der Wunsch

diese herzustellen ist als Denkschema

und als Praxisjedoch schon gewallliitig,
weil sie Differenzen negiert, verein-

nahmt, Bediirfnisse, aber auch Machi-

potentiale leugnet. So kranken die em-

anzipatorisch gemeinten Theorien und

Praxisemwfirfe an ihren eigenen uncr-

kannten Dominanzbesirebungen, und

das heiBt, an ihrem affirmativem Bezug
auf die Traditionen, 'die sie bek’cimpfen
wollen. “Dominanzkultur” ist damit

auch das Resultat eines Kampfes von

Aufkléirerlnnen und BefreierInnen, die

sich nicht herabiassen, mit “den zu

Befreienden” und “den Aufzukiéiren-

den” zu sprechen, um nichider eigenen
Uberheblichkeit zu begegnen.

Eine solche AuseinanderseLzung mit

dem eigenen Dominanzbestreben, mil

machtsichemdem Verhaiten und Privi-

legienverteidigung ware jedoch nach

Rommelspacher fiir einzelne wie fiir

geseilschaflliche Gruppen notwendig,
um Grundséitzliches zu findem. Dajede

Person beide Perspektiven kennenge-

lemt hat, die von Uber- wie Unterord-

nung, und da das Festhalten an Machi-

positionen persenlich wie gesellsehafi-
lich diejeweils Machtigen von bestimm—

ten emotionaien Ressourcen abschnei-

det, liege es auch im Interesse Privile—

gierter, umzudenken, die Annehmlich—

keiten eines zéirtiicheren, solidarischen

Verhaltens zu suchen und die Anstren—

gung eines stéindigen Ringens um An-

erkennung aufzugeben. Doch dies, so

denke ieh, setzt ein groBes MaB an

Seibslreflexion vorausmfitig wéire dafiir

das erwachende BewuBtsein bei Yielen
fiber die Quelle eines eher unterschwel-

lig empfundenen Oder nur psychoso—
matisch sich vennittelnden Leidens.

Auch. ein solcher Selbstreflexionspro-

zeB ist schmerzhaft - warum ein Leiden

gegen ein anderes eintauschen, aui

einem 'Weg der als konsequenter psy-

chisch wiemateriell insUnsichere fijhrt?

Wieviele kennen zu - freiwilligen!
-

Anhfingem der anstrengenden Such(

nach einer Wahrheit und Verfinderung
werden, die das Selbst ebenso wie d1<

Gesellschafr benifft? Zudem wiirdei

(auch nach Rommelspachers eigene

Argumentation) die zu einem solcher

ProzeB bereiten selbstkritischen Men

schen leicht Gefahr laufen, wiederun

die Anderen zu funktionalisieren,indcn

diese mil ihrer relativen Unterprivile
gierung zum Spiegel der eigenen D0

minanzattitiiden gemacht wiirden

ansiau ihrerseits miL ihren spezifischen
Problcmen wahr— und emstgenommcn
zu werden. Wie groBist die Bereitschaft;

sich einzulassen auf das Gespréich, den

Austausch,den Streit, das Fesrhalten an

auch schwierigen Beziehungen
- dies

alles bei fortgesetzter Offenheit und fiir

auikiiirerische Selbstkritik und fiir den

Verzicht auf eigene Privilegien? Wic

groB ist die Bereitschaft, dies “szene-

weil” zu tun (von gesellschaftsumfas—
send gar nicht zu reden): Wir sollten

uns aus unseren inneren und iiuBeren

Lederjacken schéilen. Wir soliten? — ES

wird kiilter.

Diskussionsveranstaltung mil Birgit

Rommelspacher am 17.10.1996 im

”Zentrum”, Hinter der schb’nefl

Aussie/rt 1], Frankfurt am Main.

Genaues Thema und Uhrzeit standefl

zu Redaktionsschlufl noch nic/Il fest,

Nachfragemb‘g1ichkeitfiirInteressierte :

069/43 84 5]

Dagmar Vera Josl
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20 Joh‘re‘ Rodikql .~
4

Am 18.Juni 1976 erschien die erste

Ausgabe der radikal, einer Zeitschrift,

die heute eine der wichtigsten und weit~

verbreitesten derautonomen Linkenist.

Dieses Jubiléium und die Notwendigkeit
der Repression entgegenzutreten, die

seit den Durchsuchungen im Juni 1995

stattfindet, nahmen vier Iinksradikale

Verlage zum AnlaB, einen Sammelband

zu ZOJahren radikal und zu "Geschichte

'und Perspektiven autonomer Medien"

herauszugeben.
Derhistorische AbriB zur Geschichte

der radikal ist in drei groBe Blocke

unterteilt, die die Geschichte eines Teils

der radikalen Linken widerspiegeln:
Von 1976 bis 1980 ist radikal die

"SozialistischeZeitung fiir Westberlin"

(so derdamalige Unterti tel) und das Or-

gan einer breiten Strdmung irgendwo
zwischen Alternativbewegung und-pro-

jekten, linken Parteien und Bewegungen

und den militanten Gruppen.
Ab 1980 weitetsich dieHeuserkampf-

bewegung nicht nut in Berlin aus und

die radikal wirdl zur "Zeitung fiirunkon-

trollierte Bewegun‘g", so einer der da-

mals oft wechselndenUntertitel. In diese

Phase, die bis zum Ende der Hauser-

bewegung ab 1982 und der Illegalisie-

rung der radikal 1984 reicht, fallt auch

der Beginn der bundesweiten Verbrei-

tung.

Der dritte und bis heute andauemde
’

Abschnitt ist der der radikal als aufla-

genstarker bundesweiter autonorner
Zeitung mit verdeckter Struktur und

Redaktion. Diese letzte Phase wird in

einem Artikel, der von zwei Méinnern

aus der radikal geschrieben wurde,

nocheinmal in weitere Abschnitte

unterteilt: in den Wiederaufbau der

Strukturen nach der zweiten groBen

Repressionswelle 1986, in die Pause

1987, in der kein Heft erschien, in eine

stabile Phase 1988/89 und den ent-
'

stehenden Konflikt um die Inhalte, der

sich ab Ende der 80erJahre abzeichnete.

In dieser letzten Phase beginnt auch die

vermehrte und gewollte Verdffentli—

chung von redaktionellen Artikeln, u.a.

- der sehrguten Serie "Gegen das Ver-

gessen". Die inhaltlichen Konflikte der

radi—Redaktion und der sie tragenden

Struktur werden erstaunlich offen the-

matisiert: SoIlen z.B. hauptséichlich

zugeschickte Artikel und, aufgrund dcr

verdecktenErscheinungsweise, Beken-

nerschreiben und AnIeitungen verdf-

fentIicht werden? Oder son die Redak—

tion vor alIem selbst Artikel verfassen

oder auswéihlen und damit in gewissem
Sinne "zensieren"? Dieser Konflikt ist

immer noch ungelost, es lfiBt sich aber

ein Ubergewicht der ersten "Fraktion"

erkennen und schluBfolgem. Bin kurzer

Artikel thematisiert die Situation von

FrauenLesben in der Slruktur und die

Préisenz von FrauenLesben und ihren

Kampfen in der Zeitung. In diesen

"historischen" Beitrfigen werden immer

wieder Artikel aus der radikal doku-

mentiert.

Die zweite Halfte des Buches handelt

von - mitautonomerMedienproduktiOn
und der Repression gegen die radikal

zusammenhéingenden — Fragen wie

Flucht und Exil, Zensur, verschiedene

Begriffe von Offentlichkeit und enthélt

ein Interview mit einem dervier Genes—

sen,die am 13 . Juni I995 festgenommen
wurden und heute in Freiheit auf ihren

ProzeB warten.

Dieser Block enthéiltauch ein ziemlich

nichtssagendes Streitgesprfich zwischen

verschiedenen Medienschaffenden aus

der autonomen Bewegung: Wer wiiBte

nicht, daB autonome Infoblétter wie die

Interim langweilig sind! Femer gibt es

hicr einen fiberfliegerhaften SchneII-

durchlauf durch "die," autonome Me-

dienlandschaft ("Subversives BIfitter-'

rauschen"), ein umfangreiches, wenn

auch nicht fehlerfreies oder vollst’cin—

diges Adrererzeichnis und einen

kurzen Artikei zu FrauenLesbenzei-

tungen (ebenfalls mit Adressenver-

zeichnis). Die Verzeichnisse und der
"

B Iiitterrauschen"-Artikel machen deut-

lich, daB es doch noch eine groBe the-
'

matische und regionaIe Vielfalt in der

autonomen Presselandschaft gibt.
Das Buch gibt GenossInnen, die ihre

erste radi I980 Oder spfiterin den Handen

hielten, die Mdglichkeit, sich fiber die

Zeit und die Zeitung davor (und natiir-

Iich gleichermaBen danach) sehr aus-

ffihrlich und abwechslungsreich zu

SF 3/96 [49]



informieren. Es reizt zum Schmdkem

und es githinblick in dieBedingungen
und Probleme autonomer Medienpro-
duktion und weckt fiir diese Verstand-

nis. Denn eine Zeitung kritisieren ist

weitleiehter,als einebesserezu machen.

Auch die radikallinken Medienkonsu-

mentlnnen sind eben meist Konsu—

memlnnen und nicht Mitwirkende am

medialen Geschehen.

Das Bueh lost den selbstgesetzten

Anspruch zu "Perspektiven" 'zu be—

richten, nicht ein. Wie der Graben

zwischen derzeitigerTheorieundPraxis

fiberwunden werden soll, ja in welchen

Formen — zu de'nen Medien gehoren —

"autonome" Theorieproduktion - die

von vielen Stimmen irn Buch gefordert
wird ~,vdenn stattfinden soll,'dies bleibt

weiterhin unklar. Die Wege zwischen

ritualisierter Antifa-Politik und aka-

demischen Gender— und Cultural—Stu-

dies (3 1a "Beute") am anderen Pol gilt
es also auch weiterhin zu suchen und in

tatiger Aneignung zu beschreiten. Das

Dilemma, daB Zeitungen, die nahezu

alle zugesandten Beitrage veroffent-

lichen,denTrendzurLangeweile haben,

andererseits die Theoriemagazine, die

hohe Anforderungen an die AutorInnen

stellen und deshalb (gewollt) viele vom

Schreiben abschrecken, wird die auto-

nomeBewegung noch langerbegleiten. -

Hier ist die radikal mit ihrem Kom—‘

promifi ein guter Ausweg. Sie bringt
neue Gedanken ein, beschaftigt sich

mitGeschichteund versuchtein Abbild

der Bewegung zu sein. Die Diskussion

um die Konzeption geht aber weiter: in

der im Juni erschienenen radi Nr.154

kiindigt die Redaktion einen "liingeren
Block zur intemen Zeitungsdebatte" fiir

die Ausgabe 155 an. Mann und Frau

diirfen gespannt sein.

Der Interviewband zur sozialrevolu-

tionaren bewaffneten Gruppe "Bewe-

gung 2Juni" reicht noch weiter als das

Buch zur radikal in die Geschiehte der

Linken zurfiek. In ihm erzahlen zwei

ehemalige Mitglieder von der Zeit vor

1967/68, den vielfaltigen SpaBguerilla-
und Aneignungsaktionen und der Ent-

ftihrung des Berliner CDU—Politikers

Peter Lorenz 1975, einer der seltenen

underzéihltaus einernichtstudemischen

Sicht. Die Unterschiede in der politi—
schen Ausrichtung und dem Handeln

zwisehen 2.Juni und RAF werden an-

deutungsweise genannt, es fehlen je-
doch theoretische Dokumente des

2Juni, die derzeit auBer in linken

Archiven nicht zuganglich sind.* Die

Spaltung des 2.1uni in eine Gruppe, die

zur RAF ging einerseits und einen Teil,

der die Bewegung representierte, im

Knast saB Oder verschwunden war und

den 2Juni dann spatter aufloste, wird

nicht dargestellt und inhaltlieh begriin-
det.

Berna’Hfifiner

20 Jahre radikal; Bezug: Verlag Libertare

Assozialion, Lindenallee 72. 20259

Hamburg. 240 8., 29.80 DM

Ralf Reinders/Ronald Fr‘itzsch: Die

Bewegung 2.11mi; Edition ID-Archiv

1995. 182 S.,18.-DM

* Anm. der SF—Red.: Hier irrl der Autor

ein wenig:
zumindest ein ausfiihrlicher Auszug aus

einem Originaltext von RalfReinders

"Das GeWaltmonopol wurde durch-

brochen" wurde,1987 im Schwarzen

Faden nachgedruckt. Ca. 70 Exemplare
dieser Nr.25 (3/87) des SF sind noch

immer lieferbar und damil auch fiir

Leute, die den Staub dcr Archive

scheuen, offenflich zuganglich! (5 .—DM)

Ulrike MeinhOf
AV

DaB vor 20 Jahren Ulrike Meinhof tot

in ihrer Zelle in Stammheim aufgefun—
den wurde,istallgemein bekannt. Ulrike

Meinhof ist als Kopf der RAF eine fiir

die Gesehichte der BRD zu bedeutende

Person, als daB der Iahrestag von den

Medien fibergangen werden konme.

Damit als Todesumstand Ulrike

Meinhofs nicht um die offizielle Ver-

sion, die Selbstmordtheorie, die Dis-

kussion um das Ende Ulrike Meinhofs

bestimmt, ..., legte der Unrast Verlag
als seinen BeiIIag zum Jahrestag den

Bericht der internationalen Unter—

suchimgskommz'ssion als Reprint neu

auf, der 1979 zunachst in Frankreich,

im gleichen Jahr mob in der BRD er—

schien 'und in dem eine Gruppe unab-

hangiger Anw'alte, Medi'ziner undJour—

nalisten den Ungereimtheiten der offi—

ziellen Untersuchungen zum Tode

Ulrike Meinhofs nachgingen. Sie fiihr-

ten stichhaltige Argumente zusammen,

die den SchluB nahelegen, ”dafi sich

Ulrike Meinhof nicht selber erhc‘ingen
konnte ", die weitergehendnahebringen.

"dafl Ulrike Meinhof tot war, als man

sie aufhiingte” und "dd/3 es beun-

ruhigende lndizien gibt. die auf das

mm] v

trimmer. 361513, 1 ion im Mouth

cyberspace
m ‘2

er Maquisurde um meme

Die Beute Nr.11/Herbst 1996

okonomie der Maquisards, Louis Martinez -

Tiirkei: lslamisten im Rausch der Moderne,

Dispositive der Macht. Algerian; Die Kriegs-

“ '"

ll 1

nirgendwo
warren
Emoew Che Guevara
und die afrlkanlnehu Guurllla

Taibo II, Escobar, Guerra
‘

Das Jam, in dem wir nirgendwo waren

Ernesto Che Guevara und die afrikanische
GuenHa

»Geheime Dokumente aus Kuba beweisen: kur_Z
vor seinem Tod hatte Che Guevara versucht, '

Revolution nach Afrika zu tragen.«
Der Spiegel, 41/1995

Tanil Bora - FinOrg: Internet - Borse - Cyber-
space, Bona Splitter
Revue Profane: Boris Grondahl iiber die

junge Welt Yvonne Volkart iiher Privatismus

und Kunst ~ Andreas Fanizadeh iiber Che

Guevara - Udo Sierck fiber Schonheit.
Bolivar Echeverria fiber Postmoderne und

Zynismus

gelungenen Aktionen zurBefreiung von

Gefangenen. Die beiden kamen von

den "Umherschweifenden Haschre-

bellen" zum 2.]uni, lebten illegal und

saBen von 1975 bis 1990 im Knast.

Das durch die Interviewform leicht

zu lesende Buch ist sehr authentisch

>>Eine genauere Untersuchung der Episode Im

Kongo wird sicherlich zu einer Neubewertung

der revolutionaren Lautbahn Guevaras fiihren'“

FAZ, 18.5.1996
‘

16 DM im Abo 14 DM Engl. brosch., 253 Seiten, ca. 29,80 DM
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Edition ID-Archiv » Postfach 336,102“.
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Eingreifen eines Dritlen im Zusam—

menhang mit diesem Tode hinweisen.
"

Ein sinnvoller Beilrag, denn in der

Verlaurbarung, Ulrike Meinhof habe

Selbstmord begangen, schwingt nicht

nur die Aussage mit, sie habe ihren

polifischen Weg bereut, sondern auch,

daBihreKompromiBlosigkeitaufgesetzt
war und sie ihr als Person nicht stand-

halien konnle. Zwei Aussagen, die sich

aufgrund des Symbolcharakters dcr

Person Ulrike Meinhof aufdie gesamte

radikale Linkebeziehen wfirden, soweit

sie sich auf Ulrike Meinhof beruft.

Ein Beirrag, der dennoch zugleich

firgerlich ist, denn die Herausgeber des

Reprints, die Gruppe B.A.M.B.U.L.E.,

Verzichlen vollslfindig darauf, den

Bericht der internationalen Unter—

Suchungskommission ffir die heutige

Zeilzu nurzen, ihn als das zu sehen, was

Cr 20 Jahre nach dem Tod Ulrike

Meinhofs und 17 Jahre nach seinem

Erscheinen nun einmal ist: ein zeitge-

schichtliches Dokument. Start im An-

hang daraufeinzugehen, ob und wieweil
dcr Berichr der intemationalen Unter-

Suchungskommission Auswirkungen

nach sich zog, Reaktionen erhielr,» und

0b sich innerhalb von 20 Jahren, in

dCnen viel fiber Ulrike Meinhof dis-

kmicrt wurde, die Ergebnisse der

inlernationalen Untersuchungskorn-
mission bcsfiitigt haben, inwiewelt sie

Amruommnws mix

MM 05mm wmn

Von

Em

3:313" Sleinberger
Ein t3] MUSkau Kolyma und zuriick

u I0graphisches Gesprach fiber Stalinismus

O'r‘tt'Semitismus mit Barbara Broggini.
Von Jakob Moneta

glEaSUE/tire Bine falsche Annahme, wenn rnan

de
' [133 .83 die deutschen Komrnumsten

Kriege?‘ soWJetischen Exil waren, die nach dem

a
n

" der SBZ, dann in der DDR zum Zuge

ben
‘ ur ganz wenige sind am Leben geblie-

' hab5n d.
..

. .

|

”Una ich:
Lager uberstanden, Wle meme

gab

,

”we“: 144 Seiten, 24 DM

10972 Berlin

angefochten wurden,'ob nicht neue‘

Erkenntnisse aufgetauchtsindere, statt

daraufeinzugehen, wiederholt B .A.M.—

B.U.L.E. die seit20 Jahren unver'anderte

Parole Freiheit fiir die politischen

Gefangenen und schickt einen Aufruf

des deutschen Initiafivkreises Libitad!

nach, der im altbackenen Flugblatt—

Jargon zur Solidaritc’it mit allen

politischen Gefangenen aufruft; ohne

natfirlich den Aufrufdurch mehr als die

fiblichen Parolen zu begrfinden. Es ist

moglich, daB B.A.M.B.U.L.E. davon

ausgeht, in 20 Jahren BRD-Geschichte

hatte es seil: dem Tod Uln'ke Meinhofs

keine politische Entwicklung gegeben;

find daB das SLadtguerilla-Konzept sich

nicht schon vor langerem als gescheitert

herausgestellt hatte. Der Bericht der

internationalen Untersuchungskom—
mission warebestensgeeignetgewesen,
in ein'e Diskussion fiberzeitgenossische
Modelle revolutionaren Widerstands

einzusteigen und den Blick fiber den

Tellerrand des Anachronismus RAF zu

wagen. B.A.M.B.U.L.E. als Herausge’

ber bevorzugten, aufzuzeigen, wie ver-

knfichertdie deutsche Linke tatsachlich

is"
Mar/fin Droschke

B.A.M.B.U.L.E. (Hg): Der Tod Ulrike

Meinhofs. Bericht der Internationalen

Untersuchungskommission. Reprint,
mit einem Anhang. Unrast-Verlag,
Mfinster 1996, 117 3., 14,80 DM.

Edelweisspirafen

Seit Jahren geht Hellmur G. Haasis

freiheirlichen Bewegungen vor allem —

aber nicht nur — in Sfidwestdeut'schland

nach. Immer wieder trifft er auf Zeug-

nisse verschfitteter Geschichre. Aus

diesen Funden heraus sind' auch die

vorliegenden Geschichten entstanden

— Geschichten voll frohlicher MiB—

achtungderObrigkeit.Erzahliwirdvon
rebellischen Bauem im osteneichischen

Mfihlviertel und im Vorarlberg, fiber

Ausbruch und Fluchrder weithin ver-

gessenen Revolutionare J. Venedey and

Carl Dittler, aber auch‘ fiber die' Edel-

weisspiraren — dortwird auch der Bogen

zum heutigen Staat‘und seinen geheimen
Diensten geschlagen.

Am erstaunlichsten ist aber die Er—

zahlung fiber die Freie Republik der

spottlustz'gen Erdarbeiter in Berlin

('Rehberger"), in der die unbfindige
Kraft zum Vorschein komml, die geisr-

reiche Phantasie entwickeln kann.

Nichrs war heilig in dieser ungewohn-
lichsten und subversivsten Republik,
die sichjaaufdeutschem Boden befand.

Denkbar "undeulsch" wie sie waren,

erinnertheutenichteinmal ein Gedenk-

stein an diese spaBigen Revolteure.

Ja, so muB Geschichte geschrieben
sein — frisch, als wenn es grad gestem

gewesen ware, springen uns hier die

Revoluzzer entgegen, ganz anders als

im Schulunterricht, der schon so man-

chem das Interesse an Vergangenem

grfindlich ausgeLrieben hat.

Gerald G/fine/(lee

Hellmut G. Haasis: Edelweisspiralen.

Erziihlungen aus dem Untergrund der

Freiheit, Trotzdem-Verlag, Grafenau

1996, 158 S., 20.-DM

Iinke ze'i-fsehrift‘

ist eine Zeitschrift von F.e.i.5
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.‘pie Stimmuvng ist gut" i..Wir singen Yneue Lieder,

mdchen politisch 'korrekte Wiize, . . .',’

p.111.2118 Rodulf von Gardauin: Die Sehrecken des Jahres 1000 Roman.Bd‘l
v rotpunktverlag312 S. ,geb. 36DM

Literatur mit libertaren Inhalten sind

relativ rar, vor allem erfolgreiche und/

oder gute Bficher. DaB abet politisch
aktive Menschen - wie p.m. nun mal

einer ist - “nebenher” aueh noch groB—
- artige Bficherschreiben k6nnen,beweist

sein neuestes Werk “Die Schrecken des

Jahres 1000”, von dem nun Band 1 (von

insgesamt 5 Banden) vorliegt.
Immer wieder fallen wir auf Begriff—
lichkeiten herein. So 218. “Mittelalter”;

wenn das Mittelalter um die Jahr-

tausendwende existiert hatte, waren wir

jetztwohl rein rechnerisch (mal wieder)
dem Ende nahe. Das Mittelalter wird

auch geme als eine dunkle Epoche dar-

gestellt, urn den technischen Fortschritt

bis hin zum nuklearen Mannlichkeits-

wahn, uns besser verkaufen zu konnen.

Eine Epoehe als Zeit der “Aufklarung”
zu deklarieren heiBt, die Menschen, die

davor lebten zu Dummkopfen zu erkla-

ren. So etwas nennt p.m. “Histo—ras—

sismus”, denn: “Eine Korrektur der

pam'archalen Geschichte ware damals

genauso gut moglich gewesen wie

heute.” (S .7) Die Menschen waren nicht

dfimmer,niehtuninformierter alsheute.

Auch die Natur war nicht wilder: “Die

Schrecken der Natur sind, ahnlich wie

die Sehreeken des Jahres Tausend,

Greulpropaganda zur‘Stfitzung des

patriachalen Projekts. Das Grauen der

Manner vor der >Natur< (Mutter, Frau,
Sexualitat usw.) ist in Wahrheit das

Grauen vor dem, was sie selbst ange-

richtet haben.” (S. 310)
Mensehliches Handeln st‘andig mit

Zeitumstanden, und Sachzwangen,
Ethnic und/oder Religion zu entschul—

digen,kann niehtmehrgeltendgemacht
werden, wenn wir den Traum von einer

herrschaftslosen Gesellsehaft nieht

aufgeben, und diesen Planeten vorseiner

endgfiltigen Zerstfirung bewahren wol-

len. Inzwischen geht es urns Ganze, und

darum, ob wir als Menschen die Ge-

schichte selbst in die Hand nehmen,

oder dem Diktat einiger Blindfisehe

unterliegen, und den Planeten in die

Mfilltonne befordem wollen.

Das Bueh ist starker Tobak, nicht ohne

Humor und Unterhaltungswert, bietet

[52] SF 3/96

es eine Ffille vc'm ‘Informationen fiber

eine Zeit, die uns unendlich weitweg zu

Sein seheint, und doch stehen wir heute,
an der zweiten Jahrtausendwende, nicht

anders da als unsere Vorfahren. Mog-
licherweise habe die Menschen des

Jahres 1000 (siewuBten nicht mal genau

in welchem Jahr sie waren, aber wen

interessiert das denn eigentlich, wenn

es nur darauf ankommt, warm die Aus-

saat erfolgen muB, und wann geerntet
werden muB) eine grfiBere Chance be-

sessen uns vor dem inwitzigen “Fort—

sehritt” zu bewahren, dessen Nutzen

manche auch sehon seit 200 Jahren

anzweifeln. “Der Fortsehritt? Was ffir

eine altmodische Verkrampfung!”
(8.93) Aber letztendlieh sind wir ge-

nauso lahmarsehig wie unsere Vor-

sich auf die Seite von aufstfindischen

Bauem, deren “Tannenbaum-Bewe-

gung” das gesamte Reich erfafit und in

einer entscheidenden Sehlaeht mit dem

Heer von Otto III. bei Aachen wird die

Gesehichte, wie wir sie bisher kennen,

fiber den Haufen geschmissen. “Alles

ist moglich auBer einer beweist das

Gegenteil.” (S. 135)
Die Aufstandischen siegen vorerst, sie

verhindern ein Fortschreiten der mone-

tare Ausbeuterwirtschaft, sie stopper)

die patriarchalen Machtvorstellungen.
Sie lassen sieh nicht mehr in eine

“Geopolitische Falle” ffihren, indem sic

etwa glauben, daB sogenannte Reiter-

volker sie bedrohen: “Es hat gar nie

‘Reitervolker’ gegeben, denn vom Rei-

ten kann niemand leben, auf Pferden

kann man nieht gebfiren. Hingegen

_wollen alle Vo‘lker die Welt sehen. Erst

wenn man uns an dieser Sightseeing
hindert, werden wir ‘schrecklieh’ und

zu Reitervfilkem.” (S. 93) Das Gleichc

gait wohl ffir die Wikinger. Die Furcht

vor ihnen lag wohl eher in ihrer demo-

fahren, Oder haben wir weniger Kriege,
weniger Hungersnote, weniger reli—

giosen Fanatismus? Nein, es ist alles

sehlimmer. Wer glaubt, daB es der

Mensehheit heute besser gehen wfirde

als vor tausend Jahre gerat in Argu-
mentationsnote.

Als Rodulf von Gardau ffihrt p.m. das

Leben cines kleinen Ritters im Reich

dcr Franken, eingebunden in die Hier-

archie der Feudalgesellsehaft (die ihre

Nischen hatte, wie jede andere Gesell-

sehaftsform auch). Als sein Lehen an

ein Kloster verkauft wird, sehliigt er

Foto:
Herby
SachsN
ersion

kratischen Stammesorganisation, und

daB sie sieh mitden Bauem fiber brach—

liegendes Land verstandigen kennten,

um es zu beaekem.

So tappen wir von einen Irrtum zum

naehsten und sehleppen den Ballast dcs

Versagensimmer weiter mituns hemm,

und sehlimmer noch, wir geben ihn

weiter an unsere Kinder in den G0-

sehichtsbfichem, die oftmals vor Fal-

schungen nur so wimmeln, und die einc

Geschichte uns vennitteln, die nieht die

unsere ist, sondem die weniger Herren,

die in ihrem Wahn meinten Gesehiehlc



machen zu miissen. Wenn wir unseren

Eltem noch vorgeworfen haben, daB

sie wahrend der Nazizeit geschwiegen,
Oder gar mitgemacht haben, so werden

unsere Kinder uns vorwerfen, daB wit

nicht geniigend getan haben, um den

atomaren Wahnsinn zu stoppen. Es gibt
keine Entschuldigungen, weder ffir

unsere Vorfahren, noch fiir uns.

RealistischePhantasie tutnot. Das Buch

sollte an Stelle der bisherigen Ge—

schichtsbiicher an unseren Schulen zur

Pflichtlektfire werden.

knobi

Anmerkungen
Zitat von Seite 193 des besprochenen

Buchcs. Bei den weiteren Zitaten stehen

die Seitenzahlen dahinter in Klammem.

Nebcn zahlreiehen Pamphleten, Artikeln

und Biichem arbeitete p.m. aktiv in der

Hausbesetzcrlnnenszene von Zfirich

mit, bci dem damaligen “Karthago-

Projekt”. Z.Zt. bemfihen sich einige

Menschen in Ziirich um das Projekt

“Krafthrk 1", aucheine Artbolo’bolo-

Projekt. Naheres dazu in: KraftWerk 1

— Projekt ffir das Sulzer-Escher Wyss

Arcal”.-Paranoia City Verlag Ziirich

0.1/94 8. /20,-DM

We teben uind P‘q‘lifik
Zusammenfallen- Uber

MYthen des Spanischen
Bflrgerkrieges

VOI 6O Jahren war in Spanien Revo-

lution. "Seit den Tagen der Kommune

(1871) gab es kein Ereignis ffir die

Clerp’aische Arbeiterbewegung, das so

Vicki, so vielfaltige und so umstn'ttene

Mylhcnbildungen hervorgerufen hat"

(3.8) wie der zeitgleich ausgebrochene

BfirgCrInnenkrieg. Ein Buch, das sich

mit diesen Mythen, Ubertragungsfeh—
10m und -kalkulationen beschaftigt,

bli<‘«beeinzig von historischem Interesse,

Wire das der einzige Bezugspunkt: die

ellrOpiiische Arbeiterlnnenbewegung.

dem "was sich von den Streiks in Frank—

relCh Ende 1995 his zu den Demos

gegen Sozialabbau in Deutschland heute

an Abwehrkiimpfen formiert, hat mit

DaniCn 1936 ersteinmal wenig gemein-

sam. Zu anders die Verhalmisse, die

Ausmafie und zu verschieden auch die

Ziele der Bewegung(en), um aus einem

Vergleich einfach praktisehe Nutzan—

wendungen fiir heute ziehen zu konnen.

Wie viele Schrifrstellerlnnen seinerZeit

war George Orwell 1936 als Journalist

nach Barcelona gekommen. Dort fand

er nach eigenen Schilderungen eine Si—

tuation vor, in der die Menschen "end-

lich aufgehort hatten, sich wie Radar-

chen in der kapitalistisclien Maschi-

nerie" zu verhalten (in "Mein Katalo—

nien", 3.164). Er schloB sich der anti-

fasehistischen Miliz an. DieFrage nach

den Konsequenzen fiir das eigene Han-

deln jenseits kapitalistischer Beniebs-

ordnungen, gerade so allgemein gegen

das Raderwerk formuliert, I'aBt einige

Mythen als "Orientierungsversuche in

der Orientierungslosigkeit" (8.7) wieder

relevant werden und halt die Aus—

einandersetzung darum lebendig. Selbst

wenn es dann toteJubilaumszahlen (60

Jahre) sind, die zur Neuauflage solcher

Bucher ("Mythen des Spanischen

Baprgerkriegs”) AnlaB geben, freut's

mich.

Die Behandlung der verschiedenen

Er—und Verklarungen der damaligen

Ereignisse gestaltet sich in dem Auf-

satzband ebensovielfaltig, wie die Arten

und AusmaBe der Mythen selbst. Walter

L. Bernecker und Rudolf de Jong er-

lautem in ganz unterschiedlicherForm,

warum das Scheitern der sozialen

Revolution nicht nur auf die 'auBeren

Bedingungen des Krieges und den

Vormarsch der Faschisten/Falangisten

einerseits und auf die Politik der

Volksfront, speziell der SLalin-_treuen

Kommunistischen Panei andererseits

zuriickzufiihren sei. Auch das "Loch in

der anarchistischen Theorie" (Helmut

Riidiger), namlich das VerhaItnis zwi—

schen herrschaftsfreiem Anspruch und

konkreter Machtausiibung, wird neu

ausgeleuchet und bewertet. wahrend

Bemecker den Regierungseinuitt der

Anarchistlnnen klar als Anfang vom

Ende der Revolution ausmacht, geht es

de Jong mehr um die Beobachtung des

gesamten Problems. Auch deshalb, um

fiir andere vemachlassigte, _

konkrete

Aspekte des damaligen Klassenkampfes

und der neuentstandenen "Staatsbour-

geoisie" fiberhaupt wahrnehmen zu

konnen. Das Wesentliche aber sei, so

de Jong, "daB man sich widersetzt hat"

und etwas ganz Neues wollte, "nicht

der Ausgang des Kampfes".(S.77)

Auch in anderen Zusammenhangen
werden die inneren Widersprfiche der

anarchistischen Bewegung nicht zur

Denunziation des einen oder anderen

Wegs herausgearbeitet. Denn vielleicht

istja selbstdiebeschriebene Alternative

"Massenmobilisierung versus Regie—

rungseintritt" ein Mythos und die ent-

scheidende Frage vielmehr: wie kann

der immer wiederkehrenden Bestfiti—

gung der Analyse, daB Institutionen,

gerade staatliche, Selbstorganisation
und —verwaltung verhindern, begegnet

Werden?

Was ich am Anarchismus so liebe, ist

seine Grundsfitzlchkeit, oder, .was

natiirlich besserklingt,seineRadikalitat.
Und so radikal die Theorie, so krass und

fundamental geben sich dann auch die

Widersprfiche. Zum Beispiel Feminis-

mus. Beim Mythos der Befreiung der

Frauen aus der sozialen Ungleichheit

patriarchaler Verhéiltnisse iibemehmen

Friederike Kamann und Karin Busel-

meier genau die Rolle, die erste noch

vehement ablehnt, namlich als Frauen

"den weiblichen Part der Geschichtsbe-

trachtung zu fibemehmen" (8.105).

Obwohl das Vorwort noch betont, daB

es sich gerade bei den Mythen fiber

Krieg und Revolution immer auch um

Mannerphantasien handelt, sucht man/
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frau in den Mannerbeitragen fast ver-

geblich nach antisexistischen Aspekten.
In dem ansonsten detailreichen Text

iiber Deutsche Emigranten von Patrick

von zur Miihlen gehtes wirklich nur um

Emigranten, und uns bleibt die beson-

dere Situation von emigrierten Frauen

leider vorenthalten.

Obwohl es um die Umwalzung des
sozialen Lebens, nicht nur okonomi-

scher sondem aller Herrschaftsverhalt-

Foto: Herby Sachs/Version

nisse ging, hatte die anarchasyndikali-
stische Frauenorganisation "Mujeres
Libres" ein Problem, das sie mit Femi-

nisteinnen selbstnoch in heutigen Polit-

lcreisen verbindet—auffiir uns Genossen

unriihmliche Weise. Namlich immer
wieder betonen zu miissen, daB sie die

Bewegung nieht spalten, sondem star-

ken und erweitem wollten/wollen. DaB

es 1936 keinen antipatriarchalen Um—

sturz gegeben hat, branchtkaum betont

Das Buch zum Film:
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LAND and FREEDOM

Ken Loachs Geschichte aus der Spanischen Revolution

Film — Diskussion — Geschichte — Regisseur

Mit Beitrégen von Victor Alba. Jim Allen, Annett Busch,

Antonio Castellote. Andy Durgan, Jiirgen Enkemann, Ulrich

Gregor, Holm-Detlev Kéhler, Arthur Lehning, Georg
SeeBlen, Christian Semler, ReinerWandler u.a.; mit Dreh-

buchausziigen, Fotos u.einem interview mit Ken Loach

,,/n meinen Geschichten stehen die Menschen im Vorder—

grund, ihre Konflikte und wie sie der Widersprt‘ich/ichkeit des

Lebens begegnen. Nichts ist aufregender fL'ir mich, als das

Gesicht eines Menschen zu sehen und die Gerh/e, die sich

darin widerspiegeln.
“

(Ken Loach)

Erscheint Ende September 1996, 214 Seiten, 29,80,— DM

edition tranvia - Postfach 303626 - 10727 Berlin

zu werden. Die "30er Jahre" und ein

Land voller Machos machen allerdings

die Inhalte und Forderungen vondamals

umso erstaunlicher: cine Kritik der Ehe

als "offentlich sanktionierte Form der

Prostitution" hates gegeben ebenso wie

dieKritikander Abwertungbzw.Nicht—
Beachtung der weiblich zugeordneten
Hausarbeit als Fundament funktionie—

render Okonomie. Und in Wolfgang

Haugs Beitrag fiber die Milizen taucht

ein Satz auf, der in diesem Kontext

doch wieder zu einer "was ware, wenn

damals. . . "-Annahme verleitet: "Auch

nebensachlich scheinendeMomente wie

beispielsweise die Tatsache, (1218 Man—

ner in einer Bauersfamilie kochen, in

der trotz anarchistiseher Theorie die

Rollenverteilung zwischen Mannern

und Frauen sehr feststand, verdeutlicht

den sozialrevolutionaren Charakter des

Milizsystems". (3.41) Eherechts- und

Hausarbeitsdebatten batten nicht erst

durch die Frauenbewegung der 70er

ansatzweise Verbesserungen gebracht
und die Idee von Rollentausch und-

verwirrung hatte vielleicht nicht erst

mitJudith Butler und "queering" in den

906m aufkommen miissen. Ganz abge-
sehen davon, daB eventuell die Selbst-

verstandlichkeit kampfender Frauen in

den Milizen die blfide Forderung heu—

tigerReformfeministinnen nach Frauen

im Militarapparat erspart hatte. Wenn

ja, wenn Militarisierung und Manner-

kumpanei sich als vermeintlich not—

wendigeTaktik nichtdurchgesetzt hatte.

Alles Spekulation, MutmaBungen,
doch die halten sich in bescheidenen

Grenzen, wenn beriicksichtigtwird, daB

es beim Widerstand gegen mannlichen

Uberlegenheitsdiinkel um nicht weniger
ging (und geht) als um die Befreiung

des Alltags. "Wenn die Revolution die

Veranderung der Gewohnheiten ist.

dann beginnen wir aueh bier (bei Ehe

und Beziehungen, Anm. d. Verf.). Abcr

bald," forderten die Mujeres Libres.

DaB dieproletarischen Feministinnen

nicht an den Zielen und theoretischen

Anspriichen heutigen Radikalfeminis-

mus zu messen sind, wie Kamann

schreibt, kann das Aufflackem des kul-

tunevolutionaren »Fanals«, das VOn

damals ausgeht, nicht wegpusten. Di-

rekte lnteressenvertretung ohne Ver-

mittlungsinstanz, das ist so lebcnsnah

und laBt jede Strategic als aufgesetzt
und mit stetem Hang zum Totalitarcn

erscheinen. Leben und Politik fallen

hier zusammen.



Der Poptheoretiker Greil Marcus hat

diese Siluationen, in denen Gott und

der Staat und ihre Mafistfibe zerbrokelt

Und unlauglich geworden sind — und

dazu ziihlt er auch den Juli 1936 in

B arcelona — als diejenigen beschrieben,

in denen die Frage nach dem Sinn des

Lebens die einzig interessante ist.

Kein Wunder also, daB die Linke den

Spanischen Burgerlnnenkxieg nicht

Vergessen kann. Weitere Grfinde dafiir

benennt Reinhold Gerling als Obses-

Sionen des BfirgerInnenkriegs. Traum

Und Trauma liegen hier, in Spanien 36-

39 so dichtbeieinander, so komprimiert
Ireffen Welten und ihre Interpretationen

aufeinander, daB es trotz Oder bei allem

Poslmodemen Wissen angemessen er-

SCheint, von einem epochalem Ein-

Schnilt, von einem exemplarischen Er-

Cignis zu sprechen. In vier Thesen

Schreibl G6rling sehr anschaulich und

Cinffihlsam vom alten revolutionéiren

Traum, der vom Glfiek ffir alle handelt

11nd noch einmal alle — Intellektuelle

Und ArbeiterInnen aus ganz Europa
—

ZUm Handeln mobilisieren kann. Und

VOm Trauma, jenem, die "Rinden—

Schichten des BewuBtseins" (Sigmund

Frcud) durchbrechenden Schlag, den

niChL nur die revolutionfire Linke hat

ei“Sleeken mijssen, sondem der bis in

die Literatur Schweigen und Vergessen

21" Uberlebensstrategie hat werden

laSsen. In der Gleichzeitigkeit von

"Hoffnung und Verzweiflung, Briider—

1iChkeit und zynisch skrupellosem

MaChIspiel" (8.166) l'aigen Mythos und
Aklualiuit von Spanien 1936 zugleich.

Dieses Buch ist auch zur Einfiihrung

geeignet, weil, wie in jedem guten Buch,

erkl'art ist, woriiber geschrieben wird,

und weil es wirklich unzfihlige kleine

AnstoBe gibt, die zu Parallelen erwei—

terbar sind. Die Aktualitfit findet sich,

wie gesagt, im Fundamentalen, dem

Neinzum Beispiel, dasR. deJong betont

und in dem sich das Ya Basta einer

zapatistisehen Befreiungsbewegung
heute zweifellos spiegelt: das Verbin-

dende und das Besondere, auch das

Libertfire daran iSt vielleicht, "daB es

dersozialen Revolution in Spanien nieht

um politische Macht ging, sondem um

einen ProzeB, der Bewahrung und Ver-

finderung zugleich ist, um cine Verge-

sellschaftung derVerfinderung" (8.162)

Foto: Herby Sachs/Version

Seitenhiebzum SchlufizdaBderanar-

chistische Trotzdem-Verlag in der

zweiten Auflage wederTippfehlernoch

Druckbild verbessert hat, ist verzeihlich

gerade im Vergleich: ebenfalls zum

zweiten Mal, ebenfalls anléBlich 50/60

Jahren Revolution erscheint bei Ele-

fanten Press "Spaniens Himmel" als

bestes Beispiel fiir das, was an Mythen—

bildung kritikwiirdig und selbstkritiseh

zu reflektieren ist. Hier gibt es nur eine

"Wahrheit", und die istkommunistisch,

so daB der Besserwisseroberkommi

Hermann L. Gremliza allen Emstes

einleitet mit der Behauptung, daB jeder

"sogenannte freiheitliche, demokra—

tische oder libertéire Sozialismus" im

Dien'stederkapitalistischen Mehrwerte-

gemeinschaft stehe. Aber das Cover ist

bunL

Buendyenlura Pat“:

Thomas Kleinspehn und Gottfried Mergner
(Hg.): Mythen 'des Spanischen Biir-

gerlcriegs; Trotzdem Verlag, Grafenau

1996 (1.Aufl. 1989); 170 8., 26.—DM

Foto:
Herby
Sachs/Version
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ANARCHIS'I' BLACK CROSS

Nachruf

Albert Mellzer isl lot

Am 7.Mai 1996 ist in London Albert .

Meltzer im Alter von 76 Jahren gestor-
ben. Meltzer war eine der'herausm-
genden Figuren der englischen und in-

temationalen anarchistischen Bewe-

gung. Geboren am 7.Januar 1920 in

London, gehorte er seit dem 15 .Lebcns-

jahr der anarchistischen Bewegung an.

Kurz nachdem er sich den Anarchisten
anschloB, brachen in Spanien die Revo-
lution und der Bijrgerkrieg aus, was ihn
dazu bewog, die intemationale Unter-

stt’itzung ftir die Kampfer der CNT/FAI
zu organisieren. Und auch nach der

Niederlage der Spanischen Republik
(1939) blieb er den spanischen Liber-

taren eng verbunden und untersttitzte

sie in ihrem Untergrundkampf gegen
das Francoregime.

In der Nachkriegszeit half Meltzer in

London die anarchistische Bewegung
wiederaufzubauen und griindete die

Union anarchistischer Gruppen. 1953

wurde er Herausgeber der Zeitschrift

The Syndicalisz und griindete zusammen

mit Albert Grace und Philip Sansom

dasAnarcho-SyndikalistischcKomitee.
Kurze Zeit spater arbeitete er mit der

[56] SF 3/96

Verlagsgruppe Cuddon's Cosmopolitan
Review zusammen, aus der dann spater

'

dieintemationalerevolutionar-anarchi-
stische Zeitschrift Black Flag hervor—

ging.
1970 riefMeltzer dasAnarchistBlack

Cross ins Leben, das sich der Unter-

sttitzung liberta'trer Gefangenen in aller

Welt widmete. Zu seinen engen Ge-
nossen und Mitarbeitem gehorten hier-
bei der im Londoner Exil lebende spa—
nische Anarchist Miguel Garcia und

der aus Schottland stammende Stuart
Christie. Auch an der Griindung der

CateBushLibrary warMeltzerbeteiligt.
SeinenLebensunterhaltverdienteersich
u.a. als Buchhandler und spater als (tech-
nischer) Angestelllter des Londoner

Daily Telegraph. Albert Meltzer war —

wie die Gmppe um Black Flag insge-
samt — in der englischen Bewegung
nicht unumstritten. Fast legendar ist der

jahrzehntelange (und bisweilen sehr

atzend ausgetragene) Konflikt mit der

Gruppe um die Londoner Freedom

Press. Wahrend letztereeinen modemen

pragmatischen Anarchismus vertrat,

propagierten Meltzerund Genossen eher

die traditionellen revolutionaren Kon-

zepte. Meltzerstand in weltweitem Kon-

taktmitzahlreichen anarchistischen und

antifaschistischen Militanten. Kurz vor

seinem Tod sind seine Memoiren er-

schienen unter dem Titel "I Couldn't
Paint Golden Angels. Sixty Years of

Commonplace Life and Anarchist

Agitation" (AK Press, San Francisco,
USA 1996). Zwanzig Jahre zuvor hatte
er bereits unter dem Titel "The Anar-

chists in London 1935-1955" eine kiir-

zere autobiographische Skizze vorgc—

legt. Von seinen diversen Veroffent—

lichungen ist in deutscher chrsetzung
1978 das Buch "Internationale Soli-
daritat" (Verlag Impuls, Bremen; jetzt:
bei den Anares-Gruppen beziehbar)
erschienen, eine Darstellung der revo-

lutionaren anarchistischen Bewegung
in Europa von 1945 bis 1973.

Meltzer blieb bis zu seinem Tod ein
Aktivist der intemationalen anarchi—
stischen Bewegung.

Die Beisetzung von Albert Meltzer

erfolgtc am Freitag, den 24.Mai um 12
Uhr im Londoner Lewisham-Kremato-
rium. Ein' Jahr zuvor hatte Albert fiir
den Fall seines Ablebens verft‘jgt, daB

seincBeisetzung "mitFrohlichkeitzele-
briert" werden sollte und entsprechende
Mittel dafijr bereitgestellt. Seine sterb-

lichen Uberreste wurden in einem

Leichenwagen, der von zwei schwarzen

Pl'erden gezogen wurde, ins Lewisham

Krematorium gebracht. Eine Jazzband
fiihrte den Trauerzug an, der ca. 230

Leute za'hlte. An Stelle eines "Trauer—

redners" war ein Komiker engagierl
wordcn, der von der Kanzel Witze er-

zahlte. Als der Sarg mit Alberta Leich-

nam in den Verbrennungsofen gefahren
wurde, ertonte der Song von Marlene

Dietrich "See what the boys in the

backroom will have".

Jochen Schmfick
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B is 1933 und mit Einschrankungen bis

20 den Verhaftungcn im Jahre 1937

kann die Geschichte der SAJD-Mit-

gliCder weilgehend kollektiv geschrie-
bcn werden. 1hr Starker Gruppenzu-

Sammenhalt und ihr politisches Enga-

gement befahigten diese Jugendlichcn

III. Teil

von Dieter Nelles W
“WIN“

3 a

Uberleben im Krieg 1939 his 1945

in der Weltwirtschaftskrise “unter un-

menschlichen Bedingungen ein

mensehliches Leben zu fiihren”.1

Wahrend des Nationalsozialismus

kam zur okonomischen Misere die

politische Unterdrfickung hinzu. Doch

konnten sie auch unter diesen er—

schwerten Bedingungen bis zu ihrer

Verhaftung im Jahre 1937 ihren

politischen und sozialen Zusammen-

hang wahren. Mit der Entlassung aus

dem Zuchthaus waren sie dem Zugriff
der Gestapo und der NS—Behorden

weiterhin ausgesetzt. “Wir fuhlten uns

nicht als Herrenmenschen”, schrieb A.

Benner, “sondern als arme Heloten, als

wfllenlose und machtlose Werkzeuge
von Wahnsinnigen.”2 Welche Konse-

quenzen ‘unvorsichtiges’ Verhalten fiir

sie haben konnte, $011 an folgenden
Beispielen verdeutlicht werden. E.

Benner wurde bei einem Arbeilseinsatz

bei Krupp mit “emeutem KZ” gedroht,
weil er einem russischen Kriegsgefan-

genen seine Buiterbrote gab.3 H. Sick-

mann wurde'im August 1942 bei der

NSDAP—Leitung in Umerbarmen ge-

schlagen, weil eraufseiner Arbeitsstelle

auf den HillerLGruB geantwortet halte:

“Der wohnt nicht hier.”4 P. Oberhemm

und H.Schmi[z wurden im Sommer

1940 einige Tage von der Gestapo in

Koln festgehalten, weil sie aus Leichi—

sinn einen abfahrenden Zug fologra-

Folo: Wolfgang Miiller

Die anarchistische Jilgend *

in Wuppertal 1929 - 1945

phiert hatten. Sie wurden mit der

Auflage sich bei der SA zu melden ent-

lassen. Oberhemm und Schmitz wurden

zwangsweise SA-Mitglieder und bei

"Verdunkelungskontrollen”eingesetzt.
Diese Gelegenheit nahmen sie wahr,
um aufPIakateParolen gegen den Krieg
zu drucken.5

Hans Schmitz war im April 1939 313

erster aus dem Zuchhaus enllassen

worden. Die ersten vier Wochen ver-

brachte er im “Krankenhaus zur Rege—

nierung”. SchmiLz bekam ein Arbeits—

verbot fiir lndusIIie- und Rustungsbe-
triebe und wurde “unter Tariflohn” in

der “Lohndreherei” eines Parlcimil—

glieds angestellt. Der Zufall wollle es,

dais er dort einen Leidens— und Gesin-

nungsgenossen fand.: “Karl Ralh war

auch erst 3 Monate auf freiem FuB, war

1 Jahr und 6 Monate aus dem Verkehr

gezogen worden wegen Korperver-

letzung. Er sagte mlr: ‘Angeblich habe

ich im Dellbachtal einen Hitlerjungen

verpriigelt und die GiLarre fiber den

Kopf gezogen.’ (...) Wir muBlen uns

beide tfiglich aufler sonnLags bei der

Gestapo melden. Nach Feierabend

achteten wir beide darauf, daB wir nicht

gleichzeitig zum Rapport erschienen.
‘

Wir muBten sie ja nichi mit der Nase

darauf stoBen, daB wir uns kanmen.

‘Nur Korperverletzung und Gestapo,
das geht doch nicht zusammen, fragte
ich’. Karl grinste: ‘Die lochem mich,

wollen unbedingt wissen, wer Geier ist.

Ich bin sonntags Wanderspitzel’. Erst

nach circa vier Wochen, vor der Him—

melfahrtswanderung nach Beyenburg

sagte mir Karl, daB er selbst der von der

Gestapo gesuchte legendare Geier ist.”

So bekam Hans Schmitz Kontakle zur
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lberfelder“Piraten-Jugend”,derersich a» wehr zu Begum des Kneges fur Ober-

‘anschloB. Nach seiner Haftentlassungfim
shemm und SChmltZ durch ihre k1“?

V

kam auch noch Oberhemm (Mod) hinzu
s9

ristige Verhaftung1m Sommer 1940

um HansKirschey (Knabe)schloBsich' ugust Benner wurde1m Jahre 1941

ebenfaus der Gruppe an. “Im Sommer us dem Zuchthaus entlassen. DaB er

9waren wir fastjedes Wochenende ab iCht ins KZ fibenf/iesen wurde, ver-

amstagnachmittag mit Geier unter- ankte er den Bemuhungen des ZUCht'

egg. Ich stieg zur abgemachten Zeit hausdirektors in 'Miinster. Ein vom

- mit Knabe in die Schwebebahn, unter- uchthausdirektor unterstiitzes Gna-

=‘ Justizbeamten miBhandelt, weil er sich y

eigerte Zuchthauskleidung anzuzie—

.

en und kam danach in die Dunkelzelle.)
I Nach Meinung von Schmitz hatte Hahn

I bewuBt“verriickt” gespielt. Hahn wurde

nach Beendigung seiner Zuchthaus-

astrafe naeh Galkhausen \[erle_gt_._ fl:

H. S. floh1m November 1944 aus dem
’

Zuchthaus1n Remscheid-Ltittringhau-
‘

en, weil er aufein Minensuchboot ver—

,,
rachtet werden sollte. Er lebte kurze

Zeitillegal in Duisburgundkehrtedann
ieder nach Wuppertal zuriick. chr

ein Uberlebenbis zurBefreiung schrieb
'

r: “Wie das Wild im Wald habeich bis‘m _

3zum Einmarsch der Alliierten im Walde I‘
kampiert. Mit einer schweren Nieren:
entziindung und Wasser im ganzen Ker-s

per erholte ich mich dam in cinema
'

Krankenhaus.”9
>

_

Fritz Benner und Helmut Kirschey

erhielten als Flfichtlinge in Schweden
keine Aufenthaltsgenehmigung und 1n

den ersten Jahren auch keine Ar-

beitserlaubnis. Sie lebten von der

Unterstiitzung ihrer schwedischen

,j wegs nach Vohwinkel stiegen immer a» dengesuchwurdevonderGestapoWup—
«a

pertal abgelehnt, weil er sich bis zu

einer Verhaftung als “get‘ahrlicher,
nverbesserlicher, politischer Ver-

brecher” gezeigt habe.6 Hermann

Sickmann und Gustav Kriischedt wur-

en Ende 1942 in das Strafbataillon 999

ingezogen. Sickmann kam schon

nfang Mai 1943 in amerikanische

efangensehaft.Gustav Kriischedtwar

zunachst in Siidfrankreich stationiert

und kam von den aus nach Albanien.

Dort kam er 1944 in Gefangenschaft.

FritzKrtischedtwurdenachBeendigung
eine Zuchhausstrafe in das KZ—Sach-

enhausen eingeliefert.1m Herbst 1944

chorte er zu den rund 770 KZ-Haft-

lingen,die‘in dieberfichtigteSS-Sonder—
rmation Dirlewanger gepreBt wurden.

chon bei ihrem ersten Fronteinsatz

onnten schatzungsweise 500 Mann,
nter ihnen F. Kriischedt, zu den sow-

‘

tischen Truppen fiberlaufen. Von den

sowjetischen Stellen wurden sie aber

nicht als Widerstandsk’ampfer, wie sie

sich 'selbst verstanden, sondem als

Kriegsgefangene behandelt. Bis Mitre

1947 wurden nur die ehemaligen KZ-

ieder Jungen und Made] inskarierten

Hemden zu. In der StraBenbahn nach

enrath war auch plotzlich Geier mit

seiner Gitarre da und stimmte Wander-

»a lieder an. Auch die Fuhrmannstiicher

g wurden aus der Tasche gezogen und als

ZHalstiicher umgebunden. Von Benrath

zogen wir in kleinen Gruppen von 3 — 6

Jugendlichen nach Urdenbach Ausleger
.(Féihrstelle nach Zens). Wir lagerten
auf den umliegenden Rheinwiesen, tra-

fen hier auch ofter mit den Kittelbach-

piraten zusammen. UnsereLiederwaren

vom Originaltest leicht verandert. Das

Riesengebirgslied zum Beispiel endete

mit: ‘Hore Riibezahl, was wir Dir kla-

gen, Volk und Heimat sind nicht mehr

frei, schwing die Keule wie in alten

Tagen, schlag der HJ die Knochen ent-

zwei. Ein Lied vom Bauemaufstand

des Mittelalters wurde gem gesungen
und da waren noch Jonys Kneipe, die

Bergvagabunden, Schwarze Barbara.
’

(...) Es war viel Wandervogel ~ Berg—
steiger und Seefahrer~Romantik, die wir

mit Absicht verbreiteten, um Jugend-
liche von der HJ wegzulocken. AuBer-

dem lockten die Madels die H] Jungen
mit kleinen Flirts. Viele HJ—ler waren

das standige kommandiert werden satt,
so blieb es nicht aus, daB sie das Braun-
hemd auszogen und ein kariertes an. land zuriickkehrte. 7

Wir duldeten sic in Uniform unter uns,
p

Hermann Hahn sollte die Frciheit nich
nur wenn sie kommandieren oder kon- j mehr erleben. Er wurde 1940 in der
trollieren wollten, gab es Priigel.” Die lDIOVinZial-Heilund PflegeanstallGalk-

M

Jugendlichen trafen sich an verschie-
., hausenermordet.Uberdessen Schicksal

denen Orten des Bergischen Landes schrieb A. Benner.”Haba wurde in der
,

(meist an Talsperren) oder auf den
'

IrrenanstaltGalkhausen durch Spritzen
i

Rheinwiesen bei Zons. Die meisten
.

v “ngbfaCht- 0b Haba wirklich nicht

kannten sich nur mit Spitznamen und
'

mehrganz richtig war odernicht,istbis
auch fiir die Treffpunkte gab es einen i heute zweifelhaft. Beim Prozess war er

intemen Code. DieTeilnahmean diesen ~ noch ganz frech. ET wurde gefragt, 0

Fahrten war fiir die ehcmaligen SAJD- ‘f' er noch etwas zu sagen hatte. Hab

Mitglieder nichtohne Gefahr. Weil sie
"

sprach ‘Quark’ und selzte sich! De

fiber keine Papiere verffigten, war jede enats-Prfisident Massenez liefblau an

Kontrolle durch den HJ-Streifcndienst
,

'

vorwut und H3133 wurde 13539 geschla
.

. mit einer handfesten Priigelei verbun-
‘

gen im Gerichtsgel‘éngnis Duisburg.”
den. .

Danach sprach Hahn kaum noch ein
,

'

V

Fur Hans Krischey endeten diese palm Wort, auch nicht mit seinen Genossen

ten mit seiner Einberufun zur Reichs- Laut H- SCthZil Wurdc Hahn im

, illegalen Beschfiftigungen.101m Februar

.1940 wurde Benner als feindlichcrs
Ausléinder1n dem ehemaligen Arbeits-

erziehungslagerLangmora intemiert.“

Dort trat er in einen 15—téigigen Hun-
gerstreik, der Aufsehen in der SChWCdl-

schen Presse erregte. Nach einer kurzen

Inhaftierung wurdeerentlassen.12Unter
‘

illegalen Bedingungen setzten Banner

und Kirschey den Widerstand gcgcn

den Nationalsozialismus in Schweden

fort. Seit dem Spanischen Burgerkrieg
'

hatten die deutschen Anarchosyndika-
listen Kontakte zur Internationalen .

Transportarbeiter Federation (ITF), die

.wahrend des Kn'eges intensiviert wur-
“

'

den. Die ITF unter Fuhrung des H01-

anders Edo Fimmen war die aktivstc

gewerkschaftlicheBerufsintemationale
‘

im antifaschistischen Widerstand.13
"

erihreAktivitfiten schriebKirschey:
“Im Frii’hjahr 1941 kam Fritz Benner

'

von Stockholm aufBesuch und erzahlte,

daB er und Rudiger mit der norwegi-
schen Widerstandsbewegung zusam-

menarbeiten viaderbritischen Botschafl
und dem Presseattaché. (...) Man beab-

sichtige Propagandamaterial an

deutsche Seeleute zu bringen, die zahl—

. reich nach G'o’teborg kamen, und weiter

wollte man versuchen, dieses Material

auf die deutschen Eisenbahnziie mil

. Haftlinge entlassen, die wegen Krank—

heit oder Invaliditat arbeitsunfahig wa-

ren. Zu letzteren gehorte F. Kriischedt, .1

V

der im September 1945 nach Deutsch-
’
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.

deutschen Soldaten zu bringen, die iibe

Goteborg nach und von Norwegengin—

ggen. Er erzfihlte mir, daB die ITF mit-

einbezogen ware, u.a. Edo Fimmen,
'

dessen Rolle mir bekannt war. Ich habe

dannangefangen,deutscheSeeleutehie
'

anzusprechen und auszuhorchen, oh 6

Antifaschisten unter ihnen gab, abet

auch miindliche Propaganda {and man

wiehtig. (...) 1942 kam ein Kurier, ein

schwedischer Redakteur der syndika—
‘

listischen Zeitung ‘Arbetaren’ zu mir.

$31MéEr
war mehrere Male vorher bei mir zu

‘Hause gewesen, aber dieses mal war er

in Panik und erzahlte, daB die schwe-

, .
dischc politische Polizei ihn besehat—

é? 3?; lg*‘ittele und er bat um Hilfe seinen Koffer

voll mit Material los zu werden. Wenige

, Tage danach wurde ich ich abermorgens

~ ggum 7 Uhr nach einer grfindlichen Haus- y .

g: §untersuchung verhaftet unter dem Ver-

dacht: unerlaubler Nachrichtendienst,

wiéeine Verschworung des Wortes Spio-

"nage. Man beschuldigte mich, an uner-

laubterTatigkeitgegen Deutschland und

Norwegen beteiligt zu sein. (...) Si

fanden natiirlich nichts fiir sie anwend- .

x!“

imensiven Kreuzverhoren ausgesetzt

Und es zeigte sich, daB der Stockholmer é

.; Rodakteur, Einar Strahle auch verhaftet

Worden war. Nach einem Hungerstreik,
§

der der Presse bekannt wurde, wurde
.

lCh nach 2 Wochen Haft entlassen.‘ Man .

.‘Sagte mir bei einem Verhor, daB das

Telefon der Polizei warm liefe von

Anrufen dcs deutschen Generalkonsu-

ats wegen meiner Aktivitfiten.(...) Ich

I“ konnte Fritz iibrigens fiir seine Arbeit
.

I

gUle Kontakte mit Eisenbahnem ver

SChaffen, diese versteckten Flugblatter

U.a. in Toilettenpapier. Wenn die :

"

SOldaten sich den Hintern abputzten,

bekamen sic ein Flugblatt mit An—

.I wcisungcn, wie die Hitlerwehrmaclit .

gCSChadigt und damit dem Krieg em
.

x Endc gemacht werden kéinne.14

Die Gestapo war fiber diesc Aktivitaten

durch einen V—Mann informiert.” Bei
'

dem von Kirschey erwahnten Presse-

altélChé derbritischen Botschafthandelt

i 6S sich um Peter Tennant, der neben

cser offiziellen Funktion, der Leiter

‘. dCS britischen Geheimdienstcs in

,

l

land 7urii kkehren und Kirsche erhielt
’

Kirschey begn‘indete gegem'iber dem

'

arbeitet gegen den Faschismus.”17

‘

nung, daB die militarische Niederlage

'

Mitglieder der SAJD als Befreiung ge-

.

Bedingungen siedieBefreiung erlebten:

_
in alliierter Kriegsgefangenschaft, in

. antifasehistischen Ausschiissen aktiv.

Sie waren als ‘Polizisten’ bei den Be- .

satzungsbehdrden angestellt und such-

Zeit die Einheit der Arbeiterbewegung

. nicht in Erfijllung gegangen.”19 A. .

.

.
Bénner, W. Taeken und trotz seiner Er-

i fahrungen in der sowjetischen Kriegs-

» wurden Mitglieder der KPD. “Die be-

‘

werde ich nicht. Wenn ich wollte, konnte

, nisten “immer noch (lurch gemeinsame g
Erlebnisse in der Illegalitfit und in den

‘ der anarchosyndikalistischen Emi-

erst 1950 eine Einreisegenehmigung.

Verfasser die Zusammenarbeit mit den

Englandern folgendermaBen: “Als Hit-

leraufderHohe seinerMacht war, hatte

ich auch mit dem Teufel zusammenge»

Nachkriegszeit

Es bedarf keiner besonderen Erwah—

NS-Deutschlands ffirdienoch lebenden

sehen und empfunden wurde, unab-
'

hangig davon, wo und unter welchen

der schwedisehen Emigration Oder in

Wuppertal.
A. Benner und H. S. waren in den

ten in dieserFunktion ehemalige Ange-

"rige der Gestapo und hohe Wiirden- .

ger der NSDAP.18 In den antifaschi-

stischen Ausschiissen schien fiir kurze

verwirklicht. ”Im Zuchthaus triiumten

wir von der Einheit. (...) Neues wollten

wir sehaffen, aber dieser Traum, vor

allem aller jungen Antifaschisten, ist

gefangenschaft auch F. Kriischedt

sten gingen zur KPD. (...) Richtig warm

ich Funktionen bekleiden. Konnen wir

nicht viel tun, daB wir sorgen, daB ein

freiheitlicher Geist bleibt? Ihre Fehler

geben sie zu! Mehr wie die SPD.”20 .
.

Unter dem Eindruck des Spanischen _

Biirgerkn'egs hatte sich F. Benner

einem entschiedenen ‘Anti—Kommuni-

sten’ entwickelt, trotz derTatsaehe, daB

er sich mit vielen deutschen Kommu—

Konzentrationslagem verbunden fiihl-
,

te.”21 Nicht zuletzt unter dem EinfluB

granten in Schweden trennten sich die

dreiWuppertalerAnarchosyndikalisten
von der KPD. Bis Aniang der 50er

Jahre waren sic in der ‘Fdderation Frei-

heitlicher Sozialisten’ oganisiert. Die

Aktivitaten dieser Gruppe, in der ehe- .

l e FAUD—M' 'eder s'

men gefunden hatten, waren fast aus-

schlieBlich auf die Herausgabe einer

Zeitung konzentriert.22 Aufdie holid-
sche Entwicklung Nachkriegsdeutsch—
landskonntediesekleineGruppekeinen
EinfluB nehmen. Fiir die sozialrevolu-

tionare Stromung der Arbeiterbeo

wegung, jenseits von sozialdemokra-

tisehem Reformismus und stalinisti-

sehem Kommunismus, die sie repre-

sentierten, fand sich nicht nur in

Deutschland keine Basis mehr in der

Arbeiterbewegung.
_

‘

Aber entscheidend kam hinzu, daB

‘

Falter, Haft und die materiellen Ent—

behrungen der Nachkriegszeit Spuren
hinterlassen hatlen. Aber nicht nur “die

faschistischen Banden” und “Hunger
und Kalte” batten ihnen einen Teil “jener
Energie” geraubt. “die die Quelle des

Lebens ist”,23 sondem aueh die Haltung
‘

der deutschen Bevélkerung, iiberdie A.

Benner sehon 1946 verbittert schrieb:

“Millionen erklarten uns ffir Idioten,

weil es keinen ‘Zweck’ mehr hatte.

Weil man sich ‘fiigen' mfisse! (...) Und

dieselben Millionen, die uns damals als

verriickterkléirtenmifigonnen unsheute ,.

diekleinen Vorteile und schimpfen iiber

die KZler. Traurig aber wahr!24
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Vorgeschichle

Einc Sache, die mich wahrend der

Jugendrevolte und Maiereignisse 1968

erfreut und verwundert hatte, war das,

Was ich die Wiederkehr des Anarchis-

mus nenne. Die anarchistischen Ideen,

die in das BewuBtsein der syndikali-
slisChen Bewegung einflossen und die

iCh selber mchr als ein Jahrzehnl lang
am Leben zu halten mitgeholfcn haile,

CITeichtcn nun immer mehr Menschen.

Pie Vorstellung von eincr Gesellschaft

1n freicr Zusammenarbeil ohne Hie—

rarChien und Obrigkeit wurdcn nicht

linger als Kindcreien abgclan. Andere

Zeitungen als “Arbetaren” sprachen
vom Anarchismus. Andere Verlage als

“Federativs” gaben Biicher anarchis-

tischerDenker heraus. Norstedts Verlag

machte den Anfang und gab sowohl

Daniel Cohn- Bendits “Linksradikalis-

mus” als auch Daniel Guerins “Der

Anarchismiis” heraus. Bonniers Verlag

folgte dem Trend mil “Die Anarchisten

im Klassenkampf", einer Anthologie,

die von Bengt Ericsson und lngemar

Johansson redigiert wurde. Andere

kommerzielle Verlage hangten sich an,

denn nun konnte man offensichtlich

mitdem verketzerten Anarchismus Geld

verdienen. Ein ganzer Teil der klassi-

Foto: Sabine Streich

schen anarchistischen Literatur wurde

neu herausgegeben.
'

Als spezifische Bewegung ist der

Anarchismus in Schw'eden seit einigen

Jahrzehnten beinahe verschwunden

gewesen. Historisch gesehen entsLand

er aus dem Jungsozialismus der Jahr-

hundertwende, aber als die jungsozia-
listische Bewegung 1910 praktisch in

der SAC aufging, sammelten sich

diejenigen,diedennocheinespezifische
Organisation haben wollten, im Anar-

chistischen Propagandaverband. Als ich

1953 in die syndikalistische Bewegung

kam, gab es ihn immernoch. Manchmal

hdrte ich Leute bei “Arbetaren” her-

ablassend fiber diese Altanarchisten

sprechen. Wenn ich mich rechterinnere,

zog der Verband bald nach Gfiteborg
um. Die allgemeine Auffassung war,

daB eine spezifische Organisation nicht

nfitig war, weil es doch die SAC gab.

Aberjetzt waren andere Zeiten. Beinahe

fiberallLauchtenanarchistischeGruppen
‘aufund eine anarchistische Ffirderation

wurde gebildet. Nicht alle gehérten ihr

an, es gab viele Varianten des Anar-

chismus,alteundneue.Einigehuldigten
den alien Lehrmeistem (Proudhon, Ba-

kunin, Kropotkin), andere hatten Ra-

vachol ~einen franuzdsichen Arbeiter,

der in den 1890er Jahren wegen eines

Attentateshingerichtetwurde—zumIdol.
Wieder andere verwarfen sowohl Tra—

ditionen, Lehrmeisler als auch Haus-

gélter. Zu den letzteren gehfirlen Hippies
und Situationisten, zwei sehr unter-

schiedliche Bewegungen. Einige hul-

digten Drogen.

Anfangs stand ich auBerhalb dieser

verzweigten Bewegung, in Anspruch

genommen von Schreibarbeiten: In

erster Linie dem Redigieren des Ma-

terials aus Pan's, aber ich haLte ebenso

einen Uberselzungsauflrag fiir Daniel ,

Guerins“Anarchismus”vom Norstedts

Verlag fibernommen.

Der Kurs

Plélzlich griff ein Kamerad namens

WillyinmeinLebenein,aufeineWeise,
die groBe Folgen haben sollte. Willy
warTaxifahrerunddeutscherHerkunft,
er war aktives SAC-Mitglied und ge—

ho'rte zum Studienkomitee des Stock-

holmerOrtsvereins.ZuderZeitbesuchte

er Vertrauensleuteschulungen, deswe-

gen Lrafen wir uns manchmal in der

SAC- Zemrale. Willy haue sich vor-

sr 3/96 [61]
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genommen, daB der Ortsveifein einen

Studienzirkel fiber Anarchismus ma-

chen muBte und daB ich ihn leiten sollte.

Ich war nicht sehr begeistert, teils weil

ich mehrere Eisen im Feuer hatte, teils

weil ich an meiner Eignung als Kurs-

Ieiterin zweifelte. Aber nach einiger
Zeit wurde der Zirkel fiir Anfang 1970

angekfindigt. Es gab viele Anmeldungen
und der Zirkel war bald angefangen.
Ich habe keine péidagogische Phantasie

und begann ganz herkommlich im ide-

enhistorischen Stil. Jedesmal eine Ein-

leitung dutch mich und anschlieBend

Diskussion. Es kamen weit mehr Teil—

nehmer, als ich erwartet hatte. Vielleicht

gehorte ein Drittel meinem gewohn-
lichen Kameradenkreis, ein weiteres

Drittel neue Ortsvereinsmitglieder, die

sich wahrend derLinkswelle der spaten
60er anschlossen und der Rest waren

auBenstehende Anarchisten. Wir tagten
nicht in einem unseter eigenen Lokale,
sondem in einem alten, schonen Haus

in Gotgatan (GotstraBe). Das Warbedeu-

tungsvoll. Das face-artige Drama, das

ich nun beschreiben versuche, spielte
sich in Stockholm-Séder ab. Das war

auch geografisch ein neues Gebiet fiir
mich.

Ich glaube mein konventionell ge—

planter Zirkel kam aufdrei Zusammen-
kiinfte. Beim vierten fand ich die Mit-

gliederzahl etwas vermindert. Insbe-

sondere fehlten drei der interessiertesten

Teilnehmer: DerKfinsderOlle Bonnier,
der junge Student Bosse Talerud und

unserji'ingstes Mitglied Ted Bergstrom.
Ich hatte kaum mit der Einleitung
begonnen, als diese drei als gesammelter

Trupp in den Raum stiirzten und die

Sitzung abbrachen. Sie erklarten, daB

sie den Studienzirkel nicht in der her-

gebrachten Weise fortfiihren wollten

und legten einen ehrgeizig ausgearbei-
teten altemativen Plan fiir die Studien-

arbeit vor. Der ging davon aus, daB man

das Ganze in verschiedene Themen

aufteilen sollte, so daB jeder sich mit

dem beschaftigen konnte, das ihn oder

[62] SF 3/95

sieam meisten interessiert. Dannkonnte

man sich versammeln und einander

berichten, was man gelemt hat. Etwa in

diesem Stil war das. Welche Themen

der Plan umfaBte habe ich vergessen,

aber unausweichlich in aller Interesse

war dann die Konzentration auf eine

einzige Sache: DerVorschlag, ein Buch-

café zu starten.

Dos Buchcafé

Ich war also Opfer eines Putsches

geworden. Aber statt“abzulreten” ffigte
ich mich den Putschisten. Ich wurde

von der allgemeinen Begeisterung fiber

das ersehnte Buchcafé angesteckt. In

meinem lnneren lautete keine Alarm-

glocke, nicht einmal als Gunnar Svens-

son, ein alterer Teilnehmer, der in der

Geschichte des Anarchismus bewandert

und Sammler anarchistischer Literatur

war, Dankeund Adieu sagte. Das Buch-

café faBte ich als langfristiges Projekt
auf, aber unglficklicherweise —muB ich

doch sagen- offenbarte sich sehr bald

eine Gelegenheit. Das hing damit zu-

sammen, daB einige alte Hauser auf

dem Hornsgats-Buckel abgerissen
werden sollten. Als die AbriBarbeiten

begannen, entdeckte man, daB die Hfiu‘

ser aus dem 17. Jhdt. zu schb'n waren,

um abgerissen zu werden und lieber

erhalten werden sollten. Die Arbeiten

wurden gestoppt. Weil man aber schon

mit der Raumung begonnen hatle,
standen vieleWohnungen leer. So auch

ein Cafe in einem neueren Haus, Bell-

mansgatan 12. Dieehemalige Inhaberin,
eine altere Frau, war verstorben nach-

dem sie viele Jahre einen einfachen

ImbiB dort belrieben hatte.

Es war Olle Bonnier, der die Ent-

deckung gemacht hatLe. Erwohnte selbst

in Stockholm—deer und war als Kilns:-

ler an der Geschichte der schonen Hau-

ser, die nichtabgerissen werden sollten,
interessiert. Wortneichbeschrieb er uns,

wie wunderbar es dort oben auf dem

Mariaberg werden sollte, wenn die ge-

plante Sanierung durchgefiihrt war. Die

Ubemahme des Lokals sollte mit In-

ventar und allem drum und dran zwan-

zigtausend Kronen kosten. Die Café-

gruppe‘mit dem SAC-Kassierer an der

Spitze bewegte den SAC-Arbeitsaus—
schuB dazu, diese Summe als Darlehen
zu bewilligen. Der Stockholmer Orts-

verein lieh uns zehmausend Kronen als

Betriebskapita]. Sobald der Vertrag ge—

schrieben war, begann die Cafégruppe,
das Lokal zu renovieren. Zusammen

mit einem Kameraden, der Buchhan—

delsgehilfe war, beschaffte ich ein

passendes Buchsortiment von Federa—

tivs und anderen Verlagen, auch auslan-

dischen. Ich war voller Begeisterung,
aber als wir die Bficher in die Regalc
stellten, sah das Ganze erbarmlich aus.

Ein mehr kommerziell veranlagter
Kamerad kam schiieBlich darauf, daB

man die Biicher mit der Vorderseite

statt mit dem Rficken prfisentieren
konnte. Einige Gestelle wurden ange-

schafft, und das Ganze sah schlieBlich

richtig professionell aus.

Am 1. Mai 1970 wurde das anarchis—

tische Buchcafé in Bellmansgatan 12

eroffnet. Leute, die direkt vom Demon-

strationszug kamen, fiillten schnell das

Lokal und die SlraBe davor. Jemand
sch'atzte die Zahl von ffinfhundert Per—

sonen. Wir von der Cafégwppe servier—

ten Kaffee und andere Getrfinke mit

feurigem Eifer. Ein Bombenerfolgi? Es

schien so. Aber trotz dieser festlichen

Eroffnung. wurde das gauze Untemeh-

men ein voiliger MiBerfolg. Im No-

vember 1970, nureinige Monatespater,
schrieb ich an Carl Heinrich Petersen,

einen danischen Kameraden, der einen

anarchistischen Buchhandel in Viborg
beLrieb:

“Die bittere Wahrheit ist, daB das

Café von sogenannten Anarchisten aus-

geplflndert wurde, die es ganz natiirlich

fanden, die Bficher zu stehlen, die sie

lesen wollten. Sie auBerten sich so, daB

die Biicher ffir diejenigen seien, die sie

lesen wollten und daB es «kapitalisljsch»
sei, sic zu verkaufen. An dieser AuBe-

rung ist ja etwas dran, abet man kann

nicht einfach ein Buchcafé zugrunde
richten. Der gleiche Typ Anarchisten

war gegen alle Regeln, soleh einfachc

Sachen, wie zu bestimmten Zeiten ge-

offnet oder geschlossen zu haben. Sie

beschafften sich eigene Schliissel und

man wuBte niemals, was in Bellmans-

galan geschah. Es war ein Zirkus. Die

ursprflngliche Gmppe, die am Studien—

zirkel teilnahm und das Cafe aufgebaut
hatte, fiihlte sich in diesem Milieu nicht

mehr wohl, und die Mitglieder zogen

sich, einer nach dem anderen zuriick.

Von den urspri'jnglichen Mitgliedem
blieben nur einige fibrig, die weiter-

kiimpflcn. Als wir schlieBlich die Still—

legung beschlossen, wurden wir von



den Anarchisten «beselzt» und hallen

unsere Mijhe sie loszuwerden. Das

Ganzeendelealso als vollstandigerMiB-

erfolg. Der Fehlcr' war, daB wir keine

fesle und veranlworlliche Gruppe hal—

len, bevor wir mil dcm Café begannenr

Wir waren optimislisch und gutgl'aubig,
wir warcn gewohnl, daB Anarchislen

idealislische und generose Menschen

sind, die geme elwas fur «die Sache»

opfern, sowohl Arbeilals aueh Geld. So

kam es, wie cs kam.”

Reprise contra Kopiial

ZurErklarung will ich noeh hinzuffigen,
. daB mil der Wiederauferslehung des

Anarchismus 1967/68 auch gewisse

Hallungen aus den vorherigen Jahrhun-

derl und der Jahrhunderlwende wieder—

auferslanden, so auch reine Fehldeu—

tungen der AuBerungen anarchislischer

Theoreliker. Ein Beispiel isl Pierre-

Joseph Proudhons ben‘imler Aussprueh,

daB Eigenlum Diebslahl ist. Der Aus-

Sprueh war in einer akademischen

Schrifl enlhallen und wurde von Proud-

hon niemals in demagogischer Absichl

benulzt. Aber gegen Ende des 19. Jahr-

hunderls gab es eine anarchislische

Richlung in Frankreich, die Proudhons

Aussprueh in der Weise auslegten, daB

Wenn Eigenlum Diebslahl ware,- man

aueh das Rechl habe es zuriiekzuholen.

Sic stahlen also, nannlen es aber nichl

Slehlen, sondem “Reprise”, was wie-

derholen bcdeulel. DieseReprise—Anar-
Chisten wurden von den anderen fran—

Zosischen Anarchislen hart bekampfl

und das Thema bis ins Unendliche

diskulierl.1eh hatte bereils 1968 in Paris

bCmcrkl, daB das Worl Reprise aufs

Ncucin einem Teil anarchisliseherPro-

Paganda figurierle. Abcr ich ahnlenichl,

daB diese Ersehcinung sich bis zu uns

“aCh Schweden ausbreilcn sollle.

In der erslen Zeil naeh Eroffnung des

Cafes bekamen wiroleesuch von einer

jungen Frau, die mil ihrem Mann in

Ciner der geriiumlen Wohnungen leble‘.

Beide waren Anarchislen. Karin, wie

ich Sie nenne, halle zwei kleine Kinder

Und kam gewohnlich milihnen ins Cafe.

Sic suchle meisl Gesellsehafl, glaube
lch, kauflcniemals elwas, weder Bij-

chCF, noch was das Buffet zu bielen

“flue. Offenbar leble diese Familie, die

kCincn proletarischen Hinlergrund halle,

an Cinem sehr niedrigen wirlsehafl-

lichen Niveau. Karin auBerle eines Ta-

ges ziemlich geradeheraus, daB “Anar-

chislen keine B licherkaufen, sie slehlen

sie”. Ich war baff. Nieht fiber die ei-

genlliehe AuBerung, sondem dariiber,

daB sic in unserem neueroffnelen Buch-

café fiel , dcssen Bcsland daraufberuhle,

daB wir durch den Buehverkauf die

Miele zusammenbekommen und um

unsere Schulden abbezahlen zu konnen.

“In dcm Fall ware es wohl ganz gut, den

Buehverkauf einzuslcllen”, sagle ich

sauer. Wir diskuliertcn die Sache niehl

mehr weiler, aber es lauehl immcr wie—

der auf. Wenn wir versuehlen, fiber die

wirlschafllichen Vcrhallnisse zu reden,
, wurdcn wir von dcnjungen Besuehem

beschuldigl,danircin kapilalislisches
Dcnken hallen. Es konnle um solehe

Lapalicn gehen, wie das Bezahlen einer

Tasse Kaffee.

Anarchie bedeuletja ohne Herrsehafl,

ohne Maeht. Man kann auf versehiedene

Weise Anarchist sein. Man kann gcgen

die Macht in deretablierten Gesellsehafl

mitallcn —aueh illegalen— Milleln k‘amp-
fen. Man kann staltdessen dcr Maehl

SOVieI, wie moglieh ausweichen und

bereils heute versuehen, mil anderen

zusammen anarchislisch zu leben. Und

man kann sich in ersler Linie daflir

inleressieren, wie eine anarchislische

Gescllschafl in der Zukunfl leben 501],

und wie dies langfristig zu verwirklichen

isl. Dicse Hallungen kennen milcin-

ander vermischt sein, aber ich glaube,
daB man sagen kann, daB die meislen

der Cafégruppe zu der letzlgenannlcn

Kalegorie geho'rlen. Das Problem war,

daB Personcn aus den bciden anderen

Kalegorien es sethr hallcn, mil uns

einig zu wcrden und wirmil ihncn. Die

Hippie- Bewegung in den USA und ihr

Ableger in Sehweden gaben Beispielc
fiir die andere Kalcgorie Anarchislen,

die soforl naeh anarchislischen Prin-

zipicn lebcn wolllen.

Die Hippies

Vicle der 'Jugendliehen, die unser

Buehcafé bcsuchlen, waren sehr froh

fiber unsere Inilialive. Sic sehufen cine

enlhusiaslisehe Slimmung und wolllen

dabeiscin und fiber das Cafc’ beslimmcn,

was wir sympathisch fanden, aber sic

vcrslanden nicht, dafi sie dann auch

Vcranlworlung lragen muBlen. Ich

erinncrc mieh an einc “GroBversamm-

lung”, auf der per Abstimmung be—

schlossen wurde, daB das Bucheafé den

ganzen Tag geoffnel haben soll, anslalt

nachmitlags und abends, wie wir be—

slimml halten. Ich ergriff das Wort und

sagle, daB diejenigen, die dafiir ge-

slimml hallen, sich damil aueh ver—

pfliehlel hallen, Dienstzu maehen. Niehl

alle hallen sich das so gedachl und

einige, die an diesen BcsehluB mil-

wirkten, sahen wirdann niemals wiedcr.

Der Verfasser Sven Delblane, der

1968 Schwedisehleklor an dcr Uni—

versilal von Berkeley/Kalilomien war,

schreibt in seinem Bueh “Eselsbriicke”

fiber amerikanische Hippies, daB sie

"mil ihrer Lebemffihrung prolestieren
and auf einmal parasitdr und auf—
rfihrerisch gegen die Gesellschaft

aufireten." Diese lrcffende Charakler—

istik paBl auf cinen Teil unscrer Anar—

chisten, die fibrigblieben, wahrend die-

jenigen, die unser“kapilalislisches Den-

ken” nichlaushiellen, verdunslelen. Sie

benulzlendas Caféals Slammlokal, was

genau das war, was wir von Anarchislen

crwarlclen. Aber sic nulzlen es riiek-

siehlslos aus: sic halten private Fesle,

ohne sich in irgendeiner Weise an der

Pflege des Lokals zu beleiligen, welche

ziemlieh bcschwerlieh fiir uns wurde.

Unlcr diesen Ausnulzem waren zwei

eingewanderle franzosische Kijnsllcr in

Ausbildung und deren schwedische

Freundinnen. Es gab mehrere Kiinsller

und Kunslhandwerker in dieser Szene,

was dcm Ganzen einen kleinen bohem—

isehen Touch veriieh.

Aueh unsere asylsuchenden Schulz-

lingc Daniel und Sergio besuchlen das

Bueheafé. Daniel war eigenllich cine

korrekle Person, {in die ich in meiner

Erinncrung frcundschallliche Gefiihle

bewahre (obwohl er mieh einmal -

widcrliehe Blirgcrtanlc nannle), abcr

Sergio war Berufsdieb (wie wir spaler

crfuhrcn) underslahlaus unsererKassc,

wenn die Sozialhilfe, die ich ihm zu

bekommen half, nicht ausreiehle, weil

er Kellenraueher war. Kurze Zeil war

Sergio mil einer Schwedin verhciralel,
-

zu dcr Zeil war es Mode in dcr sehwe-

dischen Linken,daBjunchrauen Bann-

herzigkcilsehen mil Fliichllingen cin-

gingen, damil sic in Sehwcdcn bleiben

konnlen. lm allgemeinen waren es

Seheinehcn, abcr Sergio 20g mil seiner

Frau zusammen, welehe ihn allcrdings
bald hinauswarf, woraul" er sich unge-

fragl im Buehcafé hauslieh nicderlieB.
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Das heiBt er fibemachtete dort. Ich er—

innere mich nicht mehr, wie wir die

Sache regeltcn, als wir es bemerkten,
aber das Problem Sergio hatte sich dann

schnell erledigt, weil er wieder nach

ltalien ging.
Andere Sachen. die heimlich im

Buchcafé vorsich gingen, waren Hasch-

rauchen und die Anfertigung von Mo-

lotovcocktails. Wirvon dercafégmppe
erfuhren es erst im Nachhinein. Hasch

kann durch seinen Geruch, den es nach

dem Rauchen hinterlaBt, bemerkt

werden (obwohl ich niemals den Un—

terschied zu gewohnlichen Tab'aksrauch

feslzuslellen lemte). Die Moltovcock-

tailherrstellung verriet sich durch Ben-

zin und Stoffrcste in der Kiichenspiile.
Mir ist nur ein Anschlag bekannt, der

mit selbstgemachten Brandbomben und

Bellmansgatan l2 als Basis ausgeffihrt
wurde. Er stand in der Zeitung, kein

Mensch kam zu Schaden.

Die Uneinigkeit betIaf nicht nur die

Finanzen und Ordnungsregeln, es herr-

schten ungleiche Auffassungen, wel-

ches Erscheinungsbild das anarchis-

Lische Café haben sollte. Wir aus der

urspn'inglichen Cafégruppe wollten eine

sen'ése Erscheinung, wirwollten Bucher

verkaufen, Studien betreiben, Diskus-

sionsabende mit Gasten veranstalten

und so weiter. Andere wollten ein

agressiveres anarchistisches Erschei-

nungsbild; mit schwarzen Fahnen und
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Symbolen. Wieder andere pfiffen auf

das Erscheinungsbild und stellten' in

ihrer liebevollen Toleranz niemals For-

derungen an das Betragen den Kamea
raden gegeniiber.

Viele Male passierte es mir, daB ich

von unerwarteten Anblicken fiberrascht

wurde, wenn ich zum’ Dienst ins Cafe

kam. Einmal lag ein junger, schmuck

gekleideter Mann ausgestreckt auf

einem der ausgebesserten Sofas, die

zur Einrichtung des Cafés gehorten. Er

war sturzbetrunken und schlief. Er war

ein Bruder einer unserer fiblichen

Besucher. Meine Reaktion war natiir-

lich: Wir konnen ihn dort nicht liegen
lassen! Ich wurde von eisiger Ver-

achtung getroffen: GewiB sollte er dort

liegen! Ein anderes Mal war es eine

junge Frau, die aufeinem der Sofas lag.
Sie war regungslos; Die Kameraden,
die sie umgaben, erklarten, daB sie aus

einer Nervenklinik in einer anderen

Stadt ausgerissen war. Ich sagte, daB

wir Kontakt zu Ihren Eltem aufnehmen

milssten. Nein, das sollten wiraufkeinen

Fall tun, sagte ein Bursche, der sich um

sie kiimmerte und versuchte, sie auf

dem Sofa zu halten. Er erklarte sich als

kompetent, sie zu becreuen und zeigte
mir Tabletten, die er ihr geben wiirde.

Hinterher habe ich angenommen, daB

sie sich in einem akuten Stadiums des

Entzuges befand. Ich weiB nicht, wie

die Episode endete. Aufeine Art war es

natiirlich imponierend zu sehen, wie

junge Leute sich umeinander in der Not

kfimmerten, aber ffir das Erscheinungs-
bild war das nicht gut. Ein Buchcafé

kann ja nicht so eine Art Notaufnahme

sein. Oder hatte es so gewesen sein

sollen? Dieser Gedanke f‘allt mir ein;
jetzt! Zuletzt hatte ich Angst ins Buch-

café zu gehen. Man wuBte niemals, was

einen erwartete.

Irgendeine Person aus einer Situ-

ationistengruppe, die es in Stockholm

gab, wollte uns zu etwas mehr Action
im Erscheinungsbild verhelfen und

schrieb, mit halbmeterhohen Buch-
staben und groBzfigigenveise mit roter

Spriihfarbe: pliindem, anzfinden auf

unsere groBen Schaufenster. Darunter
stand ein etwas langeres Zitat und

unterzeichnet war das Ganze mit Bon-

not- Liga, einer Rauberbande aus dem

Paris des 19.Jhdts. Ich fiihlte mich

beleidigt und emiedrigt, als ich stun-

denlang zusammen mit einem hilfs-
bereiten Kameraden die Farbe mittels

Rasierklinge herunterkratzte.

Der Situationismus war eine extreme

Richtung der Linken der 60er Jahre in

Europa. Seine Verteter sprachen von

der “Macht der Arbeiterrate”, waren

jedoch meist Studenten. Die Situatio-

nisten waren eine Art Anarchisten, weil

sie Staat, Biimkratie, Parlament, Bil—

dungssystem, ja praktisch alles in der

kapitalistischen Gesellschaftverwarfen.

Abersienannten sich nichtAnarchistcn,

weil sie auch alle Ideologien und lsmen

verwarfen. ich habe den Situationismus

niemals begriffen. Aber er war insoweit

interessant, weil er tatsachlich ziemlich

dominierend in der Studentenlinken in

Frankreich 1968 war (Daniel gehorte
zu dieser Richtung). Auch merkle ich

spéiter, als ich mich mit dem Verkauf

anarchistischer Literatur beschafligtc,
daB Biicher Situationismus weitcrhin

gefragt waren.

Euphorische Momente

Natfirlich bestand nicht alles in Bell-

mansgatan 12 ans widerwartigen und

blodsinnigen Konfliklen. Es gab eup—

horischeMomente, in denen man glaub-
te, daB das Untemehmen’trotz allem

funktionierte. Leute von auBerhalb ka-

men herein, weil sie an unserem Buch—

angebot interessierl: waren. Ich erinnere

mich an den Journalisten Torsten Ek-

bom von “Dagens Nyheter”, der auf

eine Leiter kletterte, damit ihm keine

unserer Raritfiten entging. Er kaufte

dann einen ganzen Stapel Biicher. Der

Schriftsteller Ivar Lo‘Johansson, der in

der Nahe' wohnte, kam herein und

richtete aufmundemde Worte an unS,

jedoch ohne etwas zu kaufen. Und ein

damals ziemlich bekannter, extrem

modernerKfinstler, Karsten S lettemark,

schenkte uns ein Gemalde. Dieses Bild

wurdezum Trostffirmich,danirtIOLZ
aller Widrigkeit etwas wert waren.

Trostlich waren auch die wenigcn
aus der urspriinglichen Gruppc, die

durchhielten: LennartCarlsson,Thomas

Fijrth, Beda und Knut Strom, Gottfried

Lundh, Ted Bergstrom und einige an-

dere. Olle Bonnier tauchte Sporadisch
auf und Willy, der Initiator, kam mil

seinem Taxi vorbei. Aber oftmals war

es einsam und der MiBerfolg schuf Un-

behagcn. Lennan Carlsson nahmen die

Widrigkeiten fibel mit. Nachdem das

Buchcafé eingestellt war, gab er seincn



Posten als SAC-Hauptkassierer aufund

ging in seine Heimat Blekinge zurfick

um Bienenziichter zu werden. Er war

ein sehr guter Kamerad,'der von vielen

Syndikalisten betrauert wurde, als er

bei einem spéiteren Autounfall umkam.

Der junge Doktorand Thomas Fiirth

blieb fiir viele Jahre Freund und Mit—

streiter, dasselbe gilt ffir Knut und Beda

Strom.

Gottfried Lundh war unser filtester

Teilnehmer. Er war pensionierter Bau-

arbeiter, einer dieser Pioniere, die die

Eisenbahn in unserem Land gebaut

hatten. Er war bei den jfingeren sehr

beliebt und wurde Gotte genannt. Es

war gleichsam beruhigend, einen “rich-

tigen” alten Arbeiter im Kameraden-

kreis zu haben. Ted Bergstrom war da-

gegen der j fingste. Er war zwar nur ein

Schuljunge, aber dennoch belesen in

der Geschichte und den ldeen des

Anarchismus, Lrotz seiner Ingend ein

richtiger Experte. Gleichzeitig spiirte

Ted ein starkes Bediirfnis “etwas zu

tun”, nicht nur zu lesen und zu disku-

tieren. Wir iilteren lfichelten fiir ge-

wohnlich nachsichtig, wenn Ted auf-

Stand und sagte: “Nein, jetzt miissen

wir hinausgehen und eine Aktion ma—

chen.” Schwups war er verschwunden.

Teds weitere Geschichte ist interessant.

Hoffentlich wird er seine Erinnerungen

selbst nicderschreiben.

Zu den positiven Erinnernngen ge—

héren auch die Kontakte mit der Bevel-

kcrung, die noch im Slum auf dem

Mariabcrg wohnte. Man hatte eine Biir-

gerinitiative gegrfindet, um die Interes-

SCH der Einwohner zu verteidigen. Die

Bfirgerinitiative wollte eines Abends

cin Treffen in unserem Lokal abhalten.

Wir halfen das Treffcn mit Plakaten

bekannt zu machen und ein Schreiben

an die Behorden zu verfassen. Das

Buchcafé ffillte sich, und wir serviertcn

Gelréinke.Fiireineinziges Malklingelte
cS anhaltend in unserer altertiimlichen

Registrierkasse. Das Treffen diskutierte

dle Rechte der Bewohner oder den

Mange] daran. Man wollte ein Recht

darauf, (138 die Geréiumten nach der

Sanierung wiedcrzuriickziehenkonnten

Und Protestierte gegen eventuelle Plane,
aus Mariaberg ein Reservat fiir reiche

ute zu machen.

Mane Christine Mikhailov aus Lau-

Sannc in dcr Schweiz war zu Besuch in

SChWCden und wollte dem CIRA (ln-
lemationales Zentrum ffir Anarchis-

musforschung) fiber das Buchcafé be—

richten. Auch dieses Treffen gehdrt zu

den guten Erinnerungen. Unser Buch-

café funktionierte genau so, wie wir
'

erhofft hatten.

Als positiv kann ich inzwischen auch

die Aktivitiiten belrachten, die sich in

Bellmansgatan 12 im Geheimen, ohne

Wissen der veramwortlichen Gruppe,
entwickelten. DieProtesteder radikalen

Jugend richteten sich im Jahr 1970,

wenn man von Vietnam absieht, gegen

die noch bestehenden militarischen

Tenorregimes in Spanien und Griechen-

land. Demonstrationen und Aktionen

wurden in Zusammenarbeit mit spa-

nischen bzw. griechischen Fliichtlingen

durehgefiihrt. Am 18.Juli 1970 gab es

einen groBen Krach vor der spanischen

Botschaft. Spanische und schwedische

Jugendliche protestierten dagegen, daB

die spanische Oberklasse den Ausbruch

des Biirgerkrieges feierte. Als die ele—

gant gekleideten Damen beim Fest an-.

kamen, wurden sie von den Demons-

tranten als “putas” (Huren) beschrien.

DerBotschafterlieB die Demonstranten

zuerst im Garten auf den Rasen sitzen,

aber als einjunger spanischerFliichtling
in die erste Etage kletterte und eine rot-

schwarze Fahne schwang, rief er die

Polizei. Es gab einen gréiBlichen Krawall

mitWiderstand gegen die Polizei, Flag-

genverbrennung und allem moglichen.
Die spanischen Damen und Herren

fanden ihr Fest zerstort, was ja beab-

sichtigt war.

SchloB

Leider richtete sich die letzte Aktion

der Aktivisten gegen uns, die verant—

wortliche Gruppe. Wir hatten beschlos-

sen, den Betrieb einzustellen und ein

Treffen einzuberufen. Ein letztes Mal

war das Lokal gutgefijllt. Wirerkliirten,

daB wir den Betrieb in Bellmansgalan
12 aus okonomischen Grfinden nicht

weiterfiihren konnten und baten die

Anwesenden die eigenmiichtigen Nach-

schliissel abzugeben. Es gab natiirlich

Proteste und es hagelte Beschuldigun-

gen gegen uns. Wfihrend dieser Unruhe,

gingetwas vorsich -buschst’ciblich hinter

unseren Riicken. Die AkLivisten hatten

einen Schlosser herbeigerufen, der das

TiirschloB auswechselte. Dann wurde

die Tiir verschlossen und einer der Ale

tivisten erklfirte hohnisch grinsend das
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Cafe ffir besetzt. Darauffolgte die Pliin-

derung. Die Anwesenden begannen da—

mit, Biicher aus dem Sortiment einzu-

packen. Aber ich glaubenicht, daB .viele ‘

daran teilnahmen. Ich glaube mich zu

erinnem, daB es mehr geplagte als

hohngrinsende Gesichter unter den Be-

setzern gab. Als sie zum SchluB ein—

sahen, daB der StillegungsbeschluB
unwiderruflich war, schoben sie uns

hinaus und verjagten uns. Ubrig blieben

einige von uns, die im Dunkeln auf der

SLraBe standen, um auf den Schlosser

zu warten, der das SchloB noch einmal

tauschen durfte.

Das schlimmste bei diesem erbéirm-

lichen Finale war mein eigenes unwfir-

diges Auftreten. Ich hatte, als ich zum

Treffen ging, beschlossen, still zu blei~

ben und meinen Kameraden das Wort

zu fiberlassen. Aber ich konnte meinen

Vorsatz nicht einhalten. Angesichts der

Beschuldigungen der Gegenpartei,

platzte meine Selbstbeherrschung. Ich

sah mich plotzlich dort sitzen und die

ganze Litanei der Gegenbeschuldigun-
gen hervorbringen. Ich erniedrigte mich.

Das war der letzte Tropfen in dem

bitteren Kelch, der dieses Erlebnis ge-

worden war.

Aus: Britta Grondahl. Aventyrens ar-

Erinnerungen aus drei Jahrzehmen als

Syndikalislin, Stockholm 1994



Zehn Jahre DadA

Berlin/Kéln -

DadA jetzt auch im

Internet!

Vor nunmehr zehn Iahren haben wir

DadA ins Leben gerufen - fibrigens
genau 70 Jahre nach den berfihmten

ersten DADA-Auftritten von 1916 in

der Spiegelgasse von Zfirich. Da wir

vergleichsweise unspektakul'ar, ja be-

scheiden daherkommen, sind wir leider

noch immer nicht ganz so bekannt wie

unsere berfihmten Namensvettern. Das

doppelte Jubiliium nehmen wir deshalb

zum AnlaB, noch einmal nachdrficklich
’

aufdieExistenz von DadA hinzuweisen.

Was ist DadA?

“EineKunst? Eineth'losophie? Eine

Politik? EineFeuerversicherung? Oder

Staatsreligion? Isl dada wirklich Ener-

gie? oder ist es Gamichts. d.h. alles?"

Raoul Hausmann fiber Dada in der von

ihm herausgegebenen Zeitschrift “Der

Dada” Nr.2, Berlin 1919.

Doch "Dada is! mehr als Dada”

(ebenfalls Hausmann), DadA lebt!

In leichtabgewandelter Schreibweise
'

existiert DadA seitzehn Jahren als "Da-

tenbank des deutschsprachigen Anar-

chismus" (DadA) mit dem Ziel, eine

mbglichst umfassende Dokumentation

libertéirer Bewegungen im deutschen

Sprachraum zu liefem. Damit soll dem

Informationsdefizit auf diesem Gebiet

entgegengewirkt und eine Grundlage
ffir eine kontinuierliche Auseinander-

setzung mitdiesem Teil der Geschichte

undTheoriebildung ermb’glichtwerden.
ErfaBt wird das gesamte Spektrum der

deutschsprachigen libertfiren Publizisu‘k

in den folgenden Teildatenbanken:

Pressedokumentcdion

(DadA-P)

Mit fiber.1600 Titeln von den Anffingcn
um 1800 his zur Gegenwart ist dieser

Bereich annfihemd vollstiindig doku-

mentiert. Neben Zeitungen und Zeit-

schriften werden auch Schriftenreihen,
Jahrbficher, Kalender, Pressedienste,
KongreBprotokolle, Rundschreiben,
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Kataloge u.éi. berficksichtigt. Eingang
finden auch der anarchistischen Bewe—

gung nahestehende Publikationen, so

z.B. die Zeitschriften der Dadaisten.

Uber die fiblichen bibliographischen
Angaben hinaus wieTitel, Herausgeber,
Erscheinungsort,Erscheinungszeilraum
usw. werden auch BesitznachWeise von

Bibliotheken oder Archiven aufgeffihrt,
um Interessierten die direkte Einsicht

in die libertine Presse zu erleichtem.

Literaturdokumeniation

(DadA-L)

In Zusammenarbeit mit der Berliner

Gesellschaft zum Studium sozialer

Fragen e.V. wird auf der Basis des dort

vorhandenen B ibliotheksbeStandes und

einiger Privatarchive die deutschspra-
chige Priméir— und Sekund'arliteratur

zum Anarchismus einschlieBlich Hoch-

schulschriften und Fachaufséitze mit

einer Kurzbeschreibung und inhalts-

erschlieBenden Schlagwértem doku-

mentiert. ErfaBt sind zur Zeit mehr als

2.000 Titel, fiberwiegend aus der Zeit

nach 1945.

Nutzung von DadA

Die dokumentierten Informationen

kennen bisher nur fiber eine Auftrags-
recherche genutzt werden. Es istjedoch

geplant, dieDatenbank in elektronischer

Form (auf Diskette oder CD-ROM) zu

verbffentlichen. Bei Anfragen werden

spezielle Recherchen durchgeffihrt und

die Ergebnisse als Computerausdruck
oder Textdatei zur Verffigung gestellt.
Da unser Projekt nur fiber begrenzte
Mittel verffigt, mfissen wir (zur Deckung
der Selbstkosten) fiir die Recherchen

eine geringe Gebfihr erheben. Dies sind

zur Zeit 10,00 DM Grundgebfihr (incl.
zehn Titelnachweise) plus 0,20 DM ffir

jeden weitcren Titel.

DadA im Internet

hitp://www.free.de/dada/

index.htm

Seit dem 1.Mai 1996 istDadA nun auch

im Internet (World-Wide-Web) er-

reichbar. Auf unseren Web-Seiten fin-

den sich detaillicrte Informationen zur

Geschichte und zum aktuellen Arbeits-

stand von DadA, Grundlagentexte zum

Forschungsthema und eine Pressega-
lerie mit ausgewéthlten Exponaten der

deutschsprachigen libertfiren Presse. Es

ist geplant, die Datenbank selbst fiber

das Internet on—line zugfinglich zu ma-

chen. Einstweilen kann in unserer Lite-

ratur- und Pressedokumentation fiber

ein detailliertcs Register rercherchiert

werden. Die Gelben Seiten informieren

fiber Anschn'ften, Programme und Pro-

file der libertfiren dentschsprachigen
Buchverlage und Zeitschriften sowie

fiber themenrelevante Bildungs— und

Forschungseinrichtungen. In den DadA-

News findetsich eine Bficherrundschau

(fiber Neuerscheinungen) und Nach-

richten vor allem aus der Anarchismus-

forschung. ZahlreicheLinks (Verweise)
ffihren zu thematisch verwandten

deutschsprachigen und internationalen
Intemetanbietem.

Tretet DadA bei!

In unserer Arbeit sind wir sehr stark auf

die inforrnelle Unterstfitzung durch

Archive und die Zeitschriftenprojektc
selbst angewiesen. Deshalb mdchten

wir insbes'ondere alle ehemaligen und

noch aktiven Herausgeber und Mitar-

beiter libertétrer Periodika bitten, uns

Informationen zu ihren Zeitschriftcn

und mbglichstdieZeitschriftselbst(zu-
mindest in exemplarischen Ausgaben)
zur Auswertung und Archivierung zur

Verffigung zu stellen.

Weitere Informationen und Ansprcch-

partner:

DadA Sektion Berlin

Jochen Schmiick

Postfach 44 03 49

12003 Berlin

Tel/Fax: (030) 6 86 65 24

DadA Sektion K6111

Gfinter Hoerig
Postfach 10 18 18

50548 Kéln

Tel: (0221) 73 05 02

DadA im lntemet

- Home-Page: http://www.free.de/dada/
index.htm

- E-mail: schmueck@zedat.fu—berlin.dc

Grin/erHoar/”g una’

Jochen Schmfick

J
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- Leserbriefe -

Beth: SF 2/96, Aufstandbekéimpfung

mit Steuergeldern

Ich finde es gut, daB sich Karl Rossel

kritisch mit dem GTZ-Vorhaben auf

Bondoc auseinandersetzt. Da ich selber

seit 15 Jahren GTZ-Mitarbeiter bin, in-

tereSsieren mich solehe Berichte na-

tfirlich besonders. Da ich mich ande-

rerseits seit fiber20 Jahren als libertiiren

Sozialisten verstehe, mochte ich aber

einigekritisehe Anmerkungen machen.

Die Deutsche Gesellschaft ffir Tech-

nische Zusammenarbeit (GTZ) ist,-

neben der Kreditanstalt ffir Wieder-

aufbau (KIW), die groBte dculsche Or-

ganisation in der Entwicklungszusam-
menarbeit. Es werden vielc 100 PrOJekte

in fiber 100 Landem weltweit durch—

geffihrt.
Daruntersindbestimmtschlechte und

bedenkliche, aber auch sehr viele gute.

Eine entsprechende Analyse ffir die

Niehtrcgierungs-Organisationen wfirde

wahrscheinlich ahnlich ausfallen. Karl

Rossel sei herzlich eingeladen,sicn fiber
die Projekte zu informieren, die 10']

selber derzeit koordiniere.

Wfirde die GTZ und auch andere

Organisationen konsequent
in Landern,

in denen Menschenrechte mchtbeaehtet

werden, ihre Projekte schlieBen, dann

gabe cs quasi keine Projekte mehr. In
Landem, die die Menschenrechte rmt
FfiBen treten, ffihrt aueh die GTZ keinc
Projekte durch. Projekte auf den P.h1-

generell, im Verglelch

mit vielen anderen Landern, in mcincn

Augcn gerechtfertigt. Es kommt eben
aueh darauf an, wem ein PFOJth hilft.

Insofem ist die Kritik an dem Bondoc-

Projekt sichcr begrfindet.

In der G'IZ arbeiten viele Mensehen,
die sich gerade wegen ihres soaialen
Engagements ffir diese Art der Tatigkett

entschieden haben. Mir ist es ebenso
gegangen und ich habe diese Entschei—

dung bis heute nicht bereut. lm Gegen-
teil, ich finde in der GTZ welt mehr

inleressante und engagierte Mensehen

313 in vielen anderen Bereichen. Dnd
die Mehrzahl dieser Mensehen fibt 1hre

Tiltigk‘cit verantwortungsvoll aus.

Da es sich aber auch um emen Beruf

handelt, wird daffir cin Gehalt gezahlt.

Die Gehalter der GTZ-Zentrale in

Eschbom liegen im Rahmcn dessen,

lippinen sind

was auch an anderer Stelle ffir sol'che

Tatigkeiten gezahlt wird.

lm Ausland werden international fib-

liche Zuschlage gezahlt und die Steuer—

freiheit ist keine Erfindung der GTZ,
also auch nicht den Auslandsmitarbei-

terInnen anzukreiden. Es ist deshalb

unfair, Artikel fiber Entwicldungshilfe
dureh Gegenfiberstellung von den rei-

chen Experten mit verarmten Zielgrup-
pen emotional in eine bestimmte Rich-

tung zu lenken. Ich mochte die Anar-

chistInnen sehen, die ffir ein 30—

40jahriges Berufsleben in der Entwick-

lungszusammenarbeit auf dem jewei—
ligen N iveau derlander leben, in denen

sie gerade arbeiten. -

Um es noch einmal klar zu stellen:

Ich bin daffir, Entwicklungszusam-
menarbeit kritisch, sogar sehr kritiseh

zu sehen. Ich bin aber dagegen, diese

insgesamt zu verdammen. Bei der kri-

tischen Auseinandersetzung sollte des-

halb klar sein, daB es neben sehwarzen

auch weiBe Schafe gibt (wie immer die

Farben interpretiert werden). Dies gilt
im fibrigen nicht nur ffir die GTZ,
sondern ffir alle anderen in diesem

Sektor tatigen Organisationen.

Stephan Kra/l

Kleinanzeigen (20.~)_

Graswurzler, 40, verh., sucht Kontakt zu

libertéiren Personen / Gesprachs: und/oder

Aktionsgruppen im Raum Mfinchen und

Oberbayern. Tel. 08151—73716

Suche Material oder Hinweise fiber:

1). die Zeitung "Der Koloniale Freiheits-

kampf" (Organ der Liga gegen koloniale

Unterdrfickung und Imperialismus). Er-

schienen mt]. etwa 1926-1933 in dt, frz,

engl. und arabisch.

2) Fritz Danziger. Lucy Peters, George
Lansbury, Theodor Lessing. Alfons Gold-

schmidt, Georg Ledebour, Helene Stocker

(dt. Friedenskartell).

3) Dt. Sektion (u.a.) der "Ligue de Defense

de la Race Negroe (Liga zur Verteidigung
der Negerrasse), Hauptsitz in Paris, ge-

grfindet ca. 1930 in Berlin, Friedrichstr.24.
'

Zuschriften bitte an: Mojtaba Kolivand, PF

3873, 76023 Karlsruhe

Zerlschriflenschau
blatter des iz3w, Nr. 215

Schwerpunkt: Religiose Sinnstiftung
in der Modeme: Neue Religiositfit in

der modemen Welt * Instrumentalisie-

rung der Religionen in Indien * Mis-

sionierteFrauen in Lateinamerika * Die

jfidische Orthodoxieim modemen Staat

* Protestantischer Fundamentalismus

in denUSA *
Essay

* Weitere Themen:

Kommentar, Berichte und Analysen zu

Zentralasien * Brasilien *
Philippinen:

Bondoc * Tibet- und Kurdistan-Solida-

ritéit *
Entwicklungstheorie

* Rezen-

sionen

Einzelpreis: DM 8.—; Bezug: isz, Pf

5328, 79020 Freiburg

ila, Nr. 198

Schwerpunkt: Candomblé * Geschi-

chte der Sklaverei in Brasilien *

Schwarzer Widerstand * Die dynam-
isehe Struktur der Welt der Orixas *

Gesprach mit Dieter Fohr * Candomblé

undprivaterRaum * Die Maes—de-Santo
behandeln die Kranken alsProdukt ihrer

Umwelt *
Eguns

* Interview mit Baba-

lorixa Marcelo de Xango
* Geschlech-

terverhatnisse im Candomblé * Entste-

hungsgesehichte
* Weitere Themen:

Kommentar, Berichte; Interviews und

Analysen zu Guatemala * Kolumbien *

Tochter Anna Seghers
* Mario Correa

Tascon * Brasilien-Solidaritiit * Chia-

pas-KongreB
*

Theologie der Befreiung
* Rezensionen

Einzelpreis: DM 8.—; Bezug: ila,Oscar

Romero Haus, Heerstr. 205, 53111

Bonn.

LateinamerikaNachrichten,Nr.266/
67

'

.

Schwerpunkt: Neoliberalismus * Ar—

gentinien
* Chile * Jamaica: 2 Jahr-

zehnte Strukturanpassung
* Bolivien:

Reformprojekt der Participacion Popu—
lar * Brasilien * Debatte * Weitere

Themen: Kommentar, Berichte, Inter—

views und Analysen zu Agrarreform
*

Sozialpolitik
* Habitat 2 * Biodiversittit

/ Gentechnik * FAO Konferenz * Re-

zensionen * Kritik

Bezug: LN-Vertrieb, Gneisenaustr. 2a,

10961 Berlin
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